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Kinleitung.

Als im Laufe des Jahres 1877 die vortreffliche Localsamrnlung von

Ortenburger Versteinerungen an das palaontologische Museum zu Miinchen kam,

die Herr Dr. Egger, damals Bezirksarzt in Passau, wahrend seines langjahrigen

Aufenthaltes in Ortenburg mit unermiidlichem Sammlerfleisse zusammengebracbt

batte, entscbloss ich mich, denjenigen Theil derselben, welcber den dortigen

Procan- oder cretacischen Sehichten entstammte, einer eingebenderen Bescbreibung

zu unterzieben.

Als zu erreicbendes Zie] meiner Arbeit stellte ich mir vor Allem die

Losung folgender Frage:

Wie verbalten sich die in der Nahe von Ortenburg vereinzelt

auftretenden Procanvorkommnisse einerseits zur mittelbayrisehen,

bobmiscben und sachsischen, andererseits zur alpinen Procan-

formation?

Schienen doch jene inselartig auftretenden Procanscbicbten in so grosser

Nabe der Alpen eine Briicke anzudeuten, welche das alpine Procanmeer mit

dem sacbsisch -bobmiscben verband,,und musste sicb desbalb das gewiiblte

Thema um so anziebender zeigen, als es einen weiteren Beitrag zur Ent-

scbeidung der scbon vielfacb ercirterten geognostiscben Streitfrage liefern konnte,

ob alpines und ausseralpines Procanmeer in Zusammenhang gestanden seien.

Zwar verneinten bereits Gtimbel, Neumayr a. A. auf Grand geogno-

stiscber und palaontologischer Untersuchungen diese Frage, und hat in neuester

Zeit Dr. Ludwig von Amnion in seiner vortrefflicben Scbrift (Die Jura-

Ablagerungen zwiscben Regensburg und Passau) die Ricbtigkeit jener An-

l*
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schauung in Bezug auf die Juraforraation bestatigt, so class das Resultat der

vorliegenden Arbeit bis zu einem gewissen Grade bereits vorauszuseben war;

nichtsdestoweniger diirfte die Wahl des Stoffes sich dadurch rechtfertigen lassen,

dass auf Grnnd eingehender palaontologiseher Vergleicbe alpine und ausser-

alpine Procanschichten moglicherweise in Beziehung gebracht werden konnten.

In erschopfenderer Weise hatten wir freilich unser Thema dann bebandelt,

wenn wir auch die weiteren, znm mittelbayrischen Procan hiniiberleitenden

Bindeglieder, die Procanmergel bei Flintschbach nordwestlich von Ortenburg

und die bei Pfaffenmiinster nnfern Straubing in den Kreis der Untersuchung

gezogen hatten. Es mangclte jedoch biezu dcm Verfasser einerseits die nothige

Zeit, andererseits schien diese Erweiterung den Rahmen einer Scbrift zu iiber-

sehreiten, und sollen daber die genanntenVorkommnisse spater beschrieben werden.

Was das Alter der Ortenburger cretaciscben Schichten anlangt, so

wurde von Herrn Oberbergdirector Dr. Gum bei bereits festgestellt, dass die dort

vorkommenden Fossilien theils an die Palaofauna der mittelbayrischen Kagerhoh-

Sehichten, theils an jene der oberen Planerniergel oder Baculitenschichten in

Bolimen und Saehsen sicb anschliessen, und es war also auch in dieser Richtung

Neues nicht wohl zn erwarten. Da jedoch die erst in nenerer Zeit bethatigte

sorgfaltige Ausbeutung der in der Umgegend von Siegsdorf bei Traunstein in

Oberbavern (Gerhardsreuter Graben, Pattenauer Btollen) auftretenden alpinen

Procanmergel dem Miinchener Museum ein ebenso reicbhaltiges als werthvolles

Material zufiihrte, das mir mit ausgezeichneter Liberalitiit ziir Verfiigung gestellt

wurde, war hierdurch ein directer Vergleich zwischen der Palaofauna der am

nachsten aneinanderliegenden alpinen und ausseralpinen Procangebikle gestattet.

In stratigraphischer Beziehung war bei der geringen raumlichen Aus-

dehnung des Ortenburger Planers einerseits unci bei der Unvollkommenheit der

dortigen Aufschltisse andererseits ein eingehender Vergleich mit gleichaltrigen

Procanschichten ausgeschlossen, und konnte deshalb der zu losenden geogno-

stischen Frage nur auf palaontologischem Wege naher getreten werden.

Ehe ich zum ausfiihrenden Tbeil meiner Arbeit iibergehe, ergreife ich

die Gelegenheit, an dieser Stelle meinen hochverehrten Lehrern, Herrn Oberberg-

director Prof. Dr. C. W. Glimbel und Herrn Prof, und Conservator Dr. K. Zittel,

die mit Rath und That mein Vorhaben zu unterstiitzen die Giite hatten, meinen

tiefgefuhltesten Dank auszusprechen.



Die Pldnerbildungen um Ortenburg lei Passan.

I.

Beschreibung der Aufschltlsse in petrographischer

Beziehung.

Ein Besuch, den ich vor langerer Zeit der Ortenburger Umgegend ab-

stattete, am die dort entwickelten Planerbildungen an Ort nnd Stelle zu

studiren, hatte insofern leider keinen Erfolg, als keine einzige der seinerzeit

von Herrn Dr. Egger ansgebeuteten Mergelgrnben und Steinbriiche im Betrieb

stand. 1
) Ich bin daher genothigt, tbeils einer von Herrn Dr. Egger mir giitigst

iiberlassenen Skizze, tbeiJs der Beschreibung zu folgen, die Herr Oberbergdirector

Dr. Gumbel (Ostbayr. Grenzgeb. 8. 747—-749) von denselben entwirf't.

Zwischen Ortenburg und Hausbach (zwei kleinen Ortscbaften siidwestlieh

von Passau in Niederbayern) kommen inselfdrmige Partien tbeils fester kalkiger,

tbeils weicher mergeliger Scbicbten vor, die sich als der Procan- Oder creta-

cischen Formation angehorig erweisen. Dieselben beschranken sich auf den

Steinbruch des Buchleitener Bauern zu Schofbacb, auf die Briiche im Voglarner

Thale, die Mergelgrnben am Kalkofen des Aichberger unweit Hausbach und

die am Marterberg und bei Giglmorgen.

Das Liegende ist nur am Kalkofen des Aichberger und bei Voglarn

sicher (als Jurakalk) bekaimt, wahrend es an den tibrigen Brlichcn nicht auf-

geschlossen ist; das Hangeude ist am Marterberg und Aichberg terkarer Sand

und zu Giglmorgen Loss.

In petrographischer Beziehuug lassen sich harte kalkig-mergelige und

weiche sandig-mergelige Gebilde unterscheiden ; erstere sincl bei Buchleiten

') j^ucli im Oct. 1879 war ich ohne Erfolg an Ort und Stelle.
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und Voglarn, letztere bei Giglmorgen, Marterberg and Aichberg entwickelt.

Fiir die grangriinen, glimmerigen, weichen, sandigen Mergel, die an frisch auf-

geschlossenen Stellen vertical und horizontal in unregelmiissige Quader von

einigen Decimetern Hohe und Breite zerklfiftet sind, lasst sich ein petro-

graphisches Profil nicht wohl herstellen, wahrend die blangrauen ocler gelblich-

weissen harten Kalkmergel an einzelnen Stellen eine Gliederung zulassen. Ein

im Buchleitener Steinbruch (der jetzt nicht mehr ini Betrieb steht) aufgenom-

menes Profil mag hier Stelle finden. 1
)

A. Obere Lagen.

1) Zu oberst blaugrauer, sehr compacter, dicht- oder grob-

korniger, in mehrere Banke getheilter Kalk, der sich in

Flatten spalten lasst 7y2
' macht.

2) Blaugrauer, durch Verwitterung braun anlaufender, harter,

sproder, muschlig brechender Kalk mit Hornsteinein-

schliissen 1
1
j2

'

„

3) Grauer, mehr mergeliger, nach unten dunngeschichteter

und blattriger Kalk 3'
„

B. Untere Lagen.

4) Schmutzig weisslichgrauer, harter, schalig brechender

Kalk mit Glauconit in zwei Banken, sehr planerkalk-

ahnlich i 1^'
v

5) Dunkelgrauer, durch Glauconit griinlich gefarbter, blatt-

riger Mergelkalk, dessen Tiefstes weiter nicht auf-

geschlossen ist 6'
„

In Voglarn, wo liings des Baches vom Katzbichler an bis zur Hiebl-

mlihle das rechte Bachufer mehr oder minder deutlich aufgeschlossen ist (am

linken Ufer findet sich nur zunachst der Miihle ein kleiner rrociinkalkbruch),

ist trotz der ziemlichen MJichtigkeit (40— 50'), in der im sog. Kalchberg-

Bruche die Procanschichten anstehen, ein bestimmter Nachweis fiber die

Schichtengliederung nicht zu erbringen, weil sic in umgekippter Lagei-ung steil

unter den Jurakalk einschiessend kein klares Profil erkennen Lassen. Be-

') S. Giimbel, Ostbayr. Grenzgob. 8. 747.
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merkenswerth ist eine Stelle links vom Eingange in den Kalchberg-Brnch, wo

sich auf dem Jurakalk eine wenig machtige Lage gelben bis braunlichen sehr

weichen grobkb'rnigen Sandsteins findet, der niebt sicber bestimmbare Reste

von Ehynchonella, Lima etc. enthalt, 1
) und vielleicbt den untersten Scbichten

des Mittelplaners entspricht.

Etwas thalaufwarts, ganz in der Nahe des genannten Steinbrnchs, zeigt

ein kleiner Aufschlnss eine unregelmassig zerkliiftete, ca. 2,5 m machtige Lage

von Procankalk, der von Loss iiberdeckt ist. Dieser Kalk schliesst eine 0,5 m
machtige Schichte graublauen, zn kleinen Blattern zerfallenen Mergels ein.

Die hier naher bescbriebenen Gesteine zeigen besonders mit den gleich-

altrigen bohmischen eine sebr grosse petrograpbische Aehnlicbkeit.

Was die in Vorstebendem bereits vielfach gebrauchten geognostischen

Benennungen nnserer Ortenbnrger Procanschichten anlangt, welcbe, wie die

vorgenommene Untersuchung bestatigt bat, theils dem Mittel-, tbeils dem Ober-

planer angeboren, so bemerken wir hier besonders, dass wir die franzosischen

Namen „Tnron", „Senon" etc., wie sie fiir die entsprechenden Scbichten in

Bohmen und Sachsen noch vielfach in der Literatur iiblich sind, vermieden

liaben. Wenn auch die ungefahre Gleichaltrigkeit aller dieser Scbichten fest-

steht, so ist in Bayern doch weder eine „ Kreideformation" im Sinne der

typischen norddeutschen oder franzosischen Kreide, noch sind irgendwo achte

turone oder senone Schichten, die sich etwa nach Echinodermen scharf ab-

grenzen liessen, entwickelt, und aus diesem Grunde haben wir die indifferente

Bezeichnungsweise „Procanformation" und „Planerschichten" (Ober-, Mittel-,

Unterplaner) , welcher Glimbel das geognostische Biirgerrecht verschafft hat,

entschieden vorziehen zu miissen geglaubt.

1
) Anniihernd liessen sich bestimmen : Ostrea haliotoidea Sow., Cardita tenuicosta Sow.,

Ehynchonella oomprma Link., Lima decussata Miinst., Pecten of. inserens Gein.
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II.

Palaontologischer Theil.

Aus der grossen Menge der zur Untersuchung vorliegenden Fossilreste wurden

nur diejenigcn einer eingehenderen Beschreibung unterzogen und zum Vergleich mit den

cntsprechenden Fossilien auswartiger Procanschichten beniitzt, deren Erhaltungszustand

einc sichere Artbestimmung zuliess. Hinsichtlich der Synonyma, die bei den einzelnen

Formen, urn Wiederholungen zu vermeiden, nicht aufgefuhrt wurden, erlaube ich mir,

besonders auf Reuss, Geinitz, Schliiter und Frio zu verweisen, deren Arbeiten

iiber die Procanschichten ich ausser den anderen nachbenannten Werken hauptsachlich

zu Rathe zog.

Bei der nun folgenden speciellen Beschreibung der Ortenburger Procanverstei-

nerungen wurden nur Mittel- und Oberpliiner-Schichten gesondert, und nicht die ein-

zelnen Fundorte, da bei der geringen riiumlichen Entfernung dor dortigen Ablagerungen

an einen Faciesunterschied nicht wohl zu denken ist.

Die Citate beziehen sich auf folgende Werke:

Binkhorst, Monographie des gasteropodes ot des cephalopodes de la craie supericure

du Limbourg. 1861.

Coquand, H., Monographie du genre Ostrea. 1869.

Favre, E., Description des mollusques fossilcs de la craie des environs de Lemberg en

Galicie. 1 869.

Eric, A., Cophalopoden der bohmischen Kreideformation. Unter Mitwirkung des f Dr.

U. Schlonbach verfasst. 1872.

— Studien im Gebiete der bohmischen Kreideformation (Weissenberger und Malnitzer

Schichten). 1877.
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Edwards, M., imd Haime, A monograph of the british fossil Corals. 1850.

Geinitz, Charakteristik des sachsisch- bohmischen Kreidegebirges. Versteinerungen von

Kieslingswalda. 1839—42.

— Quadersandsteingebirge in Deutschland. 1849.

— Das Elbtbalgebirge in Sachsen. Palaeontographica Band XX. 1872—75.

Goldfuss, Petrefacta Germaniae. 1841— 44.

Giimbel, Das ostbayrische Grenzgebirge. 1867.

Loriol, Echinologie helvetique. 1873.

Miiller, J., Monographie dor Petrefacten der Aachener Kreideformation. 1847.

Nilsson, S., Petreficata Suecana formationis crctaceae. 1827.

d'Orbigny, Paleontologie francaise, terrains cretaces. 1843—47.

Reuss, Versteinerungen der bohmischen Kreideformation. 1845—46.

Rijmer, Geologie von Oberschlesien. 1870.

Schlonbach, U., Die Brachiopoden der bohmischen Kreide. 1868.

Schl iiter, Cephalopoden der oberen deutschen Kreide. Palaeontographica Band XXI

und XXIV.

— Kreidebivalven. Zur Gattung Inoceramus. Palaeontographica Band XXIV.

Sowerby, Grossbritanniens Mineralconchologie. 1812—1839 und 1842.

Stoliczka, Cretaceous Pelecypoda of southern India. 1871.

Zittel, Die Bivalvon der Gosaugebilde. 1864.

— Studien iiber fossile Spongien. 1877.

Nova Acta XLII. Nr. 1.
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A. MttelplSner.

Buchleiten "and Voglarn.

1. Fische.

Fischreste liegen vor von Bnchleiten, Voglarn, Marterberg nnd
Giglmorgen. Dieselben bestehen theils aus Concretionen von Sehuppen,
Flossenstaeheln, Wirbeln unci Koprolitlien, theils aus wolilerhaltencn Zahnen.
Von den Sehuppen liessen sich die meisten, mit den charakteristisehen Ein-

kerbungen versehen, als deni

Osmeroides Leivesiensis Ag. zugehorig erkennen; einige besitzen ausser
den coneentrischen Streifen auch radiale, so dass sie ein strahlig gegittertes

Aussehen zeigen, und diirften deshalb wold einer anderen Art zuzuschreiben sein.

Die Koprolithen gleichen denen, die von Reuss (bohm. Kr. T. IV,
Fig. 68—80) und Anderen als von

Macropoma Mcmtelli Ag. herriihreud beschrieben werden. Reuss er-

wahnt solche aus dem Pliinerkalk (Scaphitenplaner) und dem Baculiten-Mergel
von Priesen, Geinitz aus dem Planerkalk des Elbthales und dem Baculiten-

Mergel (zwischen Copitz und Lohmen).

Die vorhandenen Fischzlihne liessen sich meist naher bestimmen und
gehb'ren folgenden Arten an:

I*,ycnodus rostrutus liss.

1845. Reuss, Bohm. Kr. t. IV, Fig. 37. i)

Pflastersteinartiger Zahn, nahezu kreistormig, 9 mm im Durchmesser,

5 mm hoch; auf der von einer schwach erhabenen Kante umgebenen Oberflache
sind zahlreiche Poren (die Querschnitte der rohrigen Zahnsubstanz) sichtbar,

die peripherische Flache ist glatt, mit glanzendem braunen Email versehen.

-1

)
Die angefiilirton Citate beziehen sich auf die Abbildungen, mit velchon die betr.

zu bestimmenden Exemplare am vollstandigsten iibereinstimmten.
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Fundort: Buchleiten. Nacli Reuss in den Conglomeratschichten von Borzen

bei Bilin (sehr selten).

Ein kleines Pycnodus-Zahnchm, das nicht naher bestimmt werden

konnte, liegt von Voglarn vor.

©xyrliina Mantelli Ag.

1845. Reuss, Bolvm. Kr. t. Ill, Fig. 1—6.

Das vorliegende Buchleitener Exemplar ist nur unvollstandig erhalten,

jedoch dnrcli die breitdreieckige Form und die schneidig vortretenden glatten

Rander hinlanglich charakterisirt. Die Species kommt am Kapfelberg bei

Kelbeim, bei Lappersdorf in der Nahe von Regensbnrg, in den oberen Procan-

schichten Bohmens (Hundorfer Planerkalk, Malnitzer Scbiehten etc.) und im

Planerkalk von Streblen in Sacbscn nicht selten vor.

Oxyrliina angustidens Mss.

1845. Eeuss, Bohm. Kr. t. Ill, Fig. 7—13.

Diejenigen Formen, die sicb durch eine im Verbaltniss zur Breite auf-

fallende Lange auszeichnen, trennt Reuss als angustidens von der Mantelli ab.

Die Zalmclien sind vollkommen glatt und mit scbneidigen Randern

verseben; die Basis ist breit, und von da an verjiingt sich der Zabn nacli

oben anfangs rascb, nimmt aber dann gegen die Spitze bin sehr langsam ab.

Vorkommen: Buchleiten, Cohglomeratschichten am Borzen bei Bilin in Bobmen,

Planerkalk von Streblen, Herzberg bei Kelbeim.

Otodus serratus Ag.

1878. Fric, Kept, u. Fische, S. 7, Fig. 11.

Ein kleines Zalmclien, dessen oberer Kronentheil in vier scbarfe Zacken

zerlegt ist. Mit dem scharfen (nicht gekerbten) Hauptzacken, der 1 ,5 mm hocb

und stark nach riickwarts gekriimmt ist, ist einer der kiirzeren Nebenzacken

zusammengewacbsen, wahrend die beiden anderen isolirt stehen. Buchleiten.

Ptycliodus luaiumillaris Ag.

1872. Geinitz, Elbthalgeb. t. XXXX, Fig. 23.

Der einzige vorbandene, vortrefflich erhaltene und durch seine Grosse

ausgezeichnete Zabn stammt von Buchleiten. Er ist 1 1 mm hoch, 1 9 mm lang

und 21 mm breit; der Vorderrand des Aachen unteren Theiles ist ziemlich ge-

2*
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wolbt, der Hinterrand schwach gebuchtet. Der in der Mitte sich erhebende

konische Theil ist oben mit sechs kantigen Falten besetzt, die etwas schief

zur Langsaxe stehen; die Seitenflachen des Kegels fallen nach links und rechts

steil ab, sind an ihrem oberen Theile glatt, jedoch gegen die Mitte zu mit

Granulationen versehen, die an der fliigelartigen Ausbreitung des nnteren

Tbeiles von runzelahnlichen Einnen unterbrochen sind. Die Vorderflache ist

schwach convex und von isolirten Warzehen bedeckt; die concave Hinterflache

zeigt sehr feine Querrunzeln.

Reuss erwahnt die Species aus dem unteren Planerkalk von Kosstitz,

von Hundorf etc., Fric aus alien Lagen der Weissenberger Schichten in

Bohmen, Geinitz aus dem Planerkalk von Strehlen, Giimbel aus dem

Regensburger Unterplaner (Steinbriiche bei Kelheim, Lappersdorf und Regen-

dorf bei Regensburg).

Acrodns triangularis Kss.

1845. Reuss, Bohm. Kr. t. IV, Fig. 26.

Buchleiten und Marterberg liefern je ein kleines zu dieser Species ge-

horiges Zahnchen von der charakteristischen dreiseitigen Form. Die obere

Flache ist in der Langserstreckung erhaben und verlauft iiber sie von der

vorderen zur hinteren Ecke der Zahnkrone eine kraftige Fnrche; die Seiten-

flachen tragen zarte Faltchen. Nach Reuss im unteren Planer von Kosstitz.

2. Krebse.

Enoploclytia Leaclii (Klytia JLeachM) Want. sp.

1845. Reuss, Bohm. Kr. t. VI.

Von dieser Art liegt ein vollstancliger Cephalothorax mit trefflich er-

haltener Schale, sowie ein Scherenballen und ein Schwanzstiick eines uno-e-

wolmlich grossen von Buchleiten stammenden Fxemplares vor; es stimmen

diese Stticke mit cler Beschreibung und Abbildung, die Reuss von der Species

giebt, vollstandig iiberein, so dass an einer Identitat mit der bohmischen Form
kaum zu zweifeln ist. Letztere hat eine nicht unbedeutende horizontale und

verticale Verbreitung (Planerkalk von Hundorf unci Kutsehlin, Phlnersandstein

von Tr/i blitz und Hradeck in Eohmen, Planerkalk von Strehlen in Sachsen),

und ihr Hauptlager ist im achten Scaphiten- Planer. — Bruchstiieke eines

Scherenfusses, die aus dem Marterberger Mergel stammen, konnten trotz aller



Die Planerbildungen um Ortenburg bet Passau. 13

Aehnlichkeit mit dem betreffenden Organ bei Eneploclytia Leachi nicht mit

demselben identificirt werden, and ist es namentlicb die regelmassige Komelung

der Oberflache, die sie von letzterem unterscheidet.

C'ailianassa sp.

Ein von Buchleiten stammender Scherenballen stimmt mit der Call.

bohemica FriS annahernd iiberein, ist jedocli glatt.

3. Cephalopoden.

Bruchstlicke eines grossen Ammoniten, die znm Tbeil der Wobnkammer,

znm Tbeil den inneren Windungen angehoren, liegen von Bucbieiten vor.

Dieselben sind stark zusammengedriiekt uad lassen sicb daber die Details nur

insofern klar erkennen, dass man die Form mit einiger Sicherheit zu

Haploceras stellen kann.

4. Gasteropoden.

Tuvritella multisti-iata Rss.

1845. Eeuss, Bohm. Er. t. X, Fig. 17.

Diese im Mittelplaner ziemlich haufige Species liegt vom Marterberg,

Giglmorgen mid Bucbieiten vor.

Reuss land sie im unteren Planer von Laun and im Planermergel

von Priesen, Wollenitz mid Postelberg, Geinitz im Mittelplaner von Priessnitz

und Niederwartha a. d. Elbe, im Planerkalk von Strehlen nnd Weinbohla, im

Grlinsand von Kieslingswalda etc., Giimbel in den Eisbuckelscbicbten der

Seidenplantage bei Pegensburg.

Pleurotomaria linearis llant. sp.

1845. lleuss, Bohm. Er. t. X, Fig. 15.

Ebenfalls fur den Mittelplaner sebr charakteristisch. Unsere Buchleitener

Exemplare stimmen mit den bolimiscben sowobl in der Grosse als der Ober-

flacbenverzierung sebr genau iiberein; ob ein kleineres Exemplar aus Giglmorgen

zu dieser Art zu stellen sei, ist dcs scblechten Erbaltungszustandes halber

zweifelbaft.

Nach Reuss im oberen Planerkalk von Hundorf, von Kutschlin und

vom oberen Sauerbrunnberg bei Bilin, nach Geinitz bautig im Planerkalk

von Strehlen und Weinbohla, sebr selten in alteren Schicbten des Planers,

nach Giimbel in den Eisbuckel- und Reinbausener Schicbten bei Regensburg.
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5. Bivalven.

Fectnnculus snblacvis JRss.

1845. Ee-usB, Bohm. Kr. t. XXXIV, Fig. 10.

Ein von Buchleiten stammender Steinkern, der trotz der Verdruckung

die Pectunculus-Z'ahne erkennen lasst, zeigt mit den gleichen bohmischen

Formen die grosste Uebereinstimmung.

Nach Giimbel im Mittelplaner bei Boding mid Bodenwohr; in Bohmen

im unteren Quader.

PcctnncnluN sp.

Eine grossere Anzahl verdriickter Steinkerne zeigen Aehnlichkeit mit

dem Pect. hrevirostris Rss., sind jedoch zur genauen Bestimnnmg nicht geeignet.

Buchleiten.

Area subglabra d'Orb.

1843. d'Orbiguy, terr. crdt. t. 312.

In Buchleiten liberates haufig. Im ganzen Mittelplaner verbreitet.

IKodiola radiata (llunst.) Ilss. sp.

1845. Eeuss, Bohm. Kr. t. XXXIII, Fig. 8.

Der Gesammthabitus einer bei Buchleiten und Giglmorgen vorkommenden

Modiola stimmt mit dem von Eeuss abgebildeten Mytilus radiatus wohl iiber-

ein, jedoch lassen sich geringe Uuterschiede erkennen. Die Schale ist gegen

die Spitze zu mehr verschmalert, die Anwaehsstreifen treten deutlich als diinne

biindelartig gruppirte erhohte Linien auf, wahrend sich von einer Radial-

streifung nur Spuren erkennen lassen.

In Bohmen im Planersandstein von Trziblitz und im Griinsand von

Laun und Neuschloss.

Inoccramns Brongniarti Sow.

Sow. Man. Conoh. lid. V, t. 441, Fig. 2, 3.

Voglarn liefert ein typisches Exemplar dieser vortrefflichen Leitmuschel.

In Bohmen findet sich der Brongniarti haufig im oberen Planerkalk

von Hundorf, Kutschlin, Teplitz etc., sowie im Planermergel von Postelberg,

Luschitz und Wollenitz, selten im unteren Planerkalk der Schillinge bei Bilin,

Laun u. a. 0. Auch in Sachsen ist er im Planerkalk und oberen Quader-
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sandstein sehr verbreitet; Glimbel erwahnt ihn vom Galgenberg, Winzerberg,

Adlersberg und von Fitelbrunn bei Regensburg.

Avicula anomala (How.) Rss.

1845. Eeuss, Bohm. Kr. t. XXXII, Kg. 1—3.

Die von Buchleiten, Voglarn und Giglmorgen vorliegenden , tbeilweise

mit Schale erbaltenen Exemplare zeigen nicht nur die charakteristische Langs-

streifung, sondern audi radiale Streifen, die sicb dann nicht selten in Korne-

lung auflosen.

Vorkommen: Als Steinkerne im unteren Quader von Tvssa, sehr selten

im Griinsand und im unteren Planerkalk von Laun, mit erhaltener Schale

ziemlich hautig im Planersandstein von Hradeck, Trziblitz, Zittolieb und

Opotsclmo. Nach Glimbel in den Reinhausener Schichten bei Regensburg,

bei Schwandorf etc.

Lima canalifera Goldf.

Lima mutticostata Gein. z. Theil.

1845. Eeuss, Bohm. Kr. t. XXXVIII, Fig. 7.

Beschreibung s. bei Lima canalifera Goldf. (Oberplaner, Marterberg).

Die bei Buchleiten ziemlich hautig vorkommende mutticostata stimmt mit der

bcihmischen vollstandig iiberein.

Geinitz besitzt die Form aus clem oberen Quadermergel von Kreibitz

in Bohmen, aus clem Griinsand von Kieslingswalda und aus Planersandstein

von Regensburg; Gum bei erwahnt sie aus clem Unterplaner.

Lima aspera (Mant.) Rss.

1845. Eeuss, Bohm. Kr. t. XXXVIII, Kg. 17.

Die starke Kriimmung des Hinterrandes unterscheidet unsere Form

etwas von der verglichenen Reussischen, ist ihr jedocli in den iibrigen Ver-

haltnissen gleich. Das wohlerhaltene Buchleitener Exemplar hat 40 scharf

ausgepriigte Rippen, die schwach gewolbt sind und fast eben so breite Thaler

einschliessen ; Rippen und Furchen sind mit feinen concentrischen Linien be-

deckt, von denen in unregelmassigen Zwischenriiumen einzelne (3 oder 5)

aufeinanderfolgendc etwas starker werden und die eine sehr zarte Kornelung

der Rippen verursachen. Gegen den Stirnrand zu zeigen sich einige kriiftigere

Anwachsstreifen. Die von d'Orbigny unter dcm gleichen Namen abgebildete
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aspera unterscheidet sich von der eben beschriebenen durch den sehr stark

vorgewolbten Vorderrand, mit welcher Form ein weiteres Buchleitener Exemplar

vortrefflich iibereinstimmt.

In Bohmen kommt die Species nach Renss im Griinsandstein von

Malnitz, im Planersandstein von Trziblitz, im Hippuritenkalk von Kutschlin etc.,

nach Fric in den Korycaner Schichten, im Weblowitzer Planer und in den

Launer Knollen bei Liebenau vor. Sie iindet sich im mittelbayrischen Planer

bei Weillohe in der Nahe von Regensburg.

Lima elongata Sow. sp.

Sowerby, Min. Conch, t. 559, Pig. 2.

Das von Buchleiten vorliegende wohlerhaltene Exemplar zeigt die Merk-

male der Art sehr scharf ausgcpragt und unterscheidet sich von dem Sowerby-

schen (aus dem Chalkmarl stammenden) sowie von den bohmischen (Laun)

durch seine grosseren Dimensionen.

Im unteren Planerkalk von Laun ist diese Species sehr haufig, ferner

im Planerkalk von Kutschlin, im Griinsandstein von Malnitz etc.; in Sachsen

tritt sie im Mittelplaner von Priessnitz und Niederwartha, haufiger im Planer-

kalk von Strehlen und Weinhohla auf, Giimbel kennt sie aus den Eisbuckel-

und Pulverthurm-Schichten seines Mittelplaners.

Iiima sp.

Einige von Voglarn stammende iima-Fragmente erinnern an die Lima

Mantelli Goldf., geniigen jedoch nicht zur sicheren Bestimmung.

Pecten l>«jardiiii (A. Koiuer.) Itss.

1845. Reuss, Bohm. Kr. t. XXXIX, Fig. 17.

Fast sammtliche Exemplare dieser bei Buchleiten nicht seltenen Species

sind vortrefflich crhalten und lassen deshalb eine genauere Charakterisirung

zu. Schale 2—3 cm hoch, die Hauptrippen mehr oder weniger scharf aus-

gepragt, jede derselben durch zwei seitliche Furchen in drei Leistchen getheilt,

deren mittleres das starkste ist (dadurch sehr an P. rarispinus Reuss erinnernd)

;

audi die Thaler sind in Leistchen zerlegt. Sammtliche Rippen sind in regel-

massigen Zwischenraumen geschuppt, die Mittelrippen jedoch mit hohlziegel-

fdrmig iibereinanderliegenden staclielartigen Falten bedeckt. Die ausserst feinen,

gedrangt stehenden concentrischen Linien sind vom Wirbel bis zur Schalen-
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mitte wellenfdrmig gebogen. Die Unterseite der Oberschale sieht der feinen,

sich kreuzenden Langs- unci Querstreifen halber wie mit Nadelstichen punktirt

aus; die Thaler treten hier im Abdrucke als dreimal seitlich gefurchte Rippen

hervor. Unsere Formen scheinen die Mitte zu halten zwisclien dem typischen

Dujardini Romer und dem rarispinus Reuss.

Fiir den Planersandstein in Bohmen ist die Species charakteristisch;

Fric fand sie im Wehlowitzer Planer. Nach G umbel kommt sie in den

Kagerhoh-Schichten, nach G-einitz im Mittelquader von Rottwernsdorf und

Gross-Cotta sowie im gleichaltrigen Sandstein von Gberkirchleithen bei Konig-

stein vor, ferner im Planerkalk von Strehlen, Weinbohla etc.

Pecten cnrvatus CJein.

1875. Gein., Elbtlml-eb. t, X, Fig. 1.

Fine grossere Reihe von Formen, welche von Buchleiten, Giglmorgen

und Marterberg vorliegen und theilweise wohl erhalten sind, lasst mit Sicher-

heit erkennen, dass wir es hier mit einer Art zu than haben, die vielfach

unter der Bezeichnung Pecten arcuatus Bow. aufgefilhrt wird. Da aber die

Sowerby'sche Art (Abb. Min. Conch. T. 205) sich von den Kreideformen so-

wohl durch die Gestalt der Ohren, als anch die einseitige Biegung der Schale

unterscheidet, und da sie ausserdem aus dem Jura stammt, so empflehlt es

sich, fur die betreffenden Formen die Geinitz'sche Bezeichnung festzuhalten,

wie dies auch Stoliczka (Indische Kreide) thut. Unsere Exemplare sind

zwar zum grossen Theil breiter als die von Geinitz abgebildete Form, doch

liegen auch schmalere vor, und sind dieselben durch Uebergange so eng ver-

kniipft, dass eine Abtrennung nicht zu rechtfertigen ware.

Reuss fuhrt die Species aus dem Planerkalk von Wegstadtl, dem

Planermergel von Postelberg, dem Griinsandstein von Laun etc. an, Fric aus

alien Lagen der Weissenberger und Malnitzer Schichten.

Janira quinquecostata d'Oi'b.

1843. d'Orbigny, terr. cretac. t. 444, Fig. 1.

Diese weitverbreitete Form besitzen wir in grosser Menge von s';immt-

lichen Fundorten, von Buchleiten, Giglmorgen, Marterberg und Voglarn. Die

meisten Exemplare sind vortrefflich erhalten und lassen die feine Querstreifung,

die Stoliczka in seiner Abbildung hervorhebt, sehr deutlich erkennen. — In

Nova Acta XLII. St. 1. 3



18 Carl Gerster.

den mitteldeutschen Procanschichten zeigt die Species grosse verticale und

horizontale Verbreitung; nach Giimbel im Unter-, Mittel- und Oberplaner,

nach Reuss im mittleren und oberen Quader des Schneeberges bei Tetschen,

im Planerkalk von Hundorf etc., nach Geinitz bei Kieslingswalda.

Anomia snbtruncata (fcJein.) Mss.

1845. Reuss, Bokm. Kr. t. XXXI, Fig. 12—14.

Mil der bohmischen siibtruncata wohl ubereinstimmend. Einige hoch-

gewolbte Unterschalen gehoren wahrscheiniich gleicbfalls zu dieser Species.

Vorkommen: Buchleiten und Marterberg, Altenkreuth bei Bodenwdhr.

Exogyra Renssi €2iiinb. sp.

1867. Ostrea Reussi Giimb. (Giimb., Ostbayr. Grenzgeb. S. 769).

1867. Ostrea lateralis Nilss. (Coquand, Mon. d. gen. Ostrea t. XVIII, 2).

Bei den von Buchleiten in grosser Menge vorliegenden Exemplaren

lasst sich der schmale tiefe Ausschnitt, der den flugelfdrmigen Fortsatz von

dem Hauptkorper scheidet und der auf der Abbildung, die Giimbel (Ostbayr.

Grenzgeb. S. 769) giebt, sehr scharf markirt ist, nur selten erkennen; der

Uebergang vom Riicken zum Fliigel ist vielmehr ein aUiniildicher und wird

(lurch eine breite Bucht vermittelt. Die ganze Schale ist sichel- oder schwach

S-fdrmig gekriimmt.

Als var. inflata lassen sich einige Exemplare bezeichnen, die etwas

kiirzer und breiter als die oben beschriebenen und fast gar nicht seitlich ge-

kriimmt sind; der Riicken ist nicht gekielt und kommen sie dadurch den bei

Laun in Bohmen auftretenclen Formen sehr nahe.

Ostrea lateralis aus dem Kreidemergel von Mastricht, die ich zu ver-

gleichen Gelegenheit hatte, zeigt von der bohmischen und Buchleitener lateralis

Autorum = Beussi Giimb. insofern einen Unterschied, als der Fliigel schiirfer

absetzt. Die im Brongniarti-Planer von Kosstitz vorkommende Beussi schliesst

sich viel eher der vom franzosischen Touronien als der aus der weissen Kreide

an; ihr Schlossrand ist genau so, wie bei der Buchleitener.

Bei einem Exemplar ist der Deckel erhalten und zeigt derselbe sehr

deutlich eine seitliche Einkriimmung des Wirbeis, weshalb die Art zu Exogyra

gesteiit wurde.



Die PUnerbildimgen mn Ortenbarg lei Passau. 19

Ausser Bachleiten liefert audi Voglarn mehrere Exemplare; ein einziges

stammt von Giglmorgen mid zeichnet sicli dasselbe durch starke Wolbung des

Riickens aus.

In der mittelbayrischen Procanformation erscheint die Art bei Thai-

massing und auf der Kagerhoh bei Regensburg (Pulverthurmschichten).

Ostrea insignis n. sp.

Vorliegencle Formen, die von drei Fnndorten (Bucbleiten, Voglarn, Gigl-

morgen) herstammen, sind der bohmischen proboscidea (d'Arcli.) Fric ganz

ausserordentlich almlicli; da aber die ausgezeiclmet charakteristische liocbriickige

Species sicli von der achten proboscidea vor Allem durch ihre constante Klein-

heit und dann durcli das rascbere Aufsteigen des Riickens unterscheidet, diirfte

es o'erechtfertigt sein, sie mit einem neuen Kanien zu bezeiclmen.

Fine grosse Anzabl massig gewolbter, gerundeter RUckenschalen ge-

horen wahrscbeinlicb ebenfalls hierher.

Ostrea ? sigmoidea (Its*.) Coqu.

1846. Exogyra sigmoidea Ess. (Ess., Bolim. Kr. t. XXVII, Fig. 1— 4).

1869. Odrea sigm. Coqu. (Coquand, Mem. d. gen. Ostrea, t. XXXIV, Fig. 6).

Im rascben Aufsteigen des Riickens schliesst sicli diese Form an die

vorige an, ist jedoch durcli die seitliche Einrollung, wie dies bereits Reuss

bemerkt, selir wohl cbarakterisirt.

Vorkommen: Bucbleiten, Voglarn, Marterberg; Kagerhoh und Thai-

massing bei Regensburg. Im miteren cenomanen Planer der Schillinge bei

Bilin in Bohmen und in Sachsen in grosser Menge.

Ostrea sulcata (Bluincnb.) Rss.

1845. Keass, Bolim. Kr. t. XXVIII, Fig. 3.

Etwas kleiner als die von Reuss beschriebene Form, doch sonst voll-

standig mit derselben ubereinstimmend.

Vorkommen: Buchleiten, Marterberg; im Planermergel von Priesen

selten und klein, haufiger unci grosser im miteren Planerkalk der Schillinge

bei Bilin und im miteren Quacler von Koschatek.
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6. Braehiopoden.

Rhynchonella bohemica Schlonb.

1868. Schlonb. Brachiop. d. bohm. Er. t. V, Fig. 10a.

Sehlonbaeh, mit dessen Angaben unsere Formen genau iibereinstimmen,

bezeichnet diese Species als charakteristisch for die Zonen des Inoceramm

labiatus and der Ammonites Woollgari in ihrer Entwickelung in Bohmen, was

fur die Identitat dieser bohmischen Formen rait unseren Euehleitenern ein

wichtiges Argument bildet.

Die Rippen der in grosser Menge von Euchleiten und Voglarn vor-

liegenden Exemplare sind scharf ausgepragt, zuweilen kantig; die Schloss-

kanten fallen bei der grosseren Klappe steil ab und gehen dann unter einem

stumpfen Winkel in die nicht besonders scharf ausgepragten Seitenrander iiber.

In Bohmen kommt die Species namentlich im Exogyrensandstein, Planer-

und Griinsandstein von Laun vor.

Rhynchonella plicatilis Mow. sp.

1875. Goinitz, Elbthalgeb. t. VII, Fig. 5—-15.

Ein Theil der bier betracliteten Formen kommt der Terebratula plica-

iilis aus dem Pliinerkalk von Strehlen ziemlich nabe, jedoch hat letztere

keine so vollkommen gewolbte Unterklappe. Diese unsere Art ist etwas

breiter als die mehr schlanke plicatilis aus den Kagerhoh-Schichten von

Regensburg und fallt zu beiden Seiten des Deltidiums nicht so gleichformig

steil ab wie diese, sondern hat eine mehr geschwungene Form, wodurch sie

sich mehr oder weniger an die boliemica anschliesst. Die Buchleitener Form

speciell ist langlich-dreiseitig, die kleinere Klappe ist starker gewolbt als die

grosse, beide Schalen haben flachgewolbte, wohl ausgepragte, doch nicht derbe

Rippen; der Sinus ist flach und fallt an beiden Seiten steil ab.

Von einem wahrscheinlich etwas hoheren Horizont der Buchleitener

Schichten besitzen wir einige Exemplare, die mit der fast kugeligen var.

octoplicata Sow. und Gem. (Kystra und Krondorf in Bohmen) wohl uberein-

stimmen; ihre rostgelbe Farbung bezeichnet sie als einer besonderen Schicht

angehorig.

Vorkommen: Buchleiten, Voglarn; in Bohmen im oberen Planerkalk,

in Saehsen im Mittelquader des Bielaer Grundes zwischen Konigsbrnnn und
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tier Schweizer Miihle, im Cottaer Grimsandstein, im Pl'anerkalk von Strehlen

and im oberen Quadersandstein def sachsischen Schweiz, in Bayern in den

Kagerhoh -Schichten.

Terebrainlina striatula Mant. sp.

1875. Geinitz, Elbtlialgeb. t. VII, Kg. 16.

Etwas kiirzere, gedrungenere Form, als die typische striatula, da der

Winkel, den die Schlosskanten einschliessen, nicht selir spitz ist; in der Mitte

ist sie etwas breiter, als die siicthsische striatula. Die Rippen sind dicbotom,

sebr scbwacb gekdrnelt raid erscheinen unterbalb des Wirbels der Ventral-

klappe etwas eingedreht.

Vorkommen: Buchleiten; Oberplaner von Hnndorf in Bdhmen, Planer-

kalk von Strehlen in Sachsen, Kagerhdh-Schichten Bayerns.

Terel>i*atuliiia clii'ysalls Sclilotli. sp.

1846. Eeuss, Bohm. Kr. t. XXVI, Kg. 3.

8 mm bocb, langgezogen, scbwacb gewolbt. Der Stirnrand ist kiirzer

als bei chrysalis Reuss and wird die Form dadurch mebr dreiseitig; mit einem

aus Mastricht stammenden Exemplar stimmt das unsere vollstandig itberein.

Die Rippen sind deutlich gekb'rnelt unci scbieben sicb zwischen je zwei der

acbt durchlautenden Rippen sebr feine Zwiscbenrippchen ein, so dass am

Stirnrand 24 Rippen erscheinen.

Vorkommen: Buchleiten, Planermergel von Priesen.

Tevebvatulina rigida Sow.

Von dieser in Bbhmen weitverbreiteten Form liegt nur ein einziges

Exemplar von Buchleiten vor.

Magas Geliiitzi U. Sclilonb.

1846. Tercbratula h'ppopus Ess. (Eeuss, Bohm. Kr. t. XXVI, Fig. 14).

Die Abbiklung and Beschreibung, welche Reuss von Terebratula

Mppopus giebt, stimmt mit unseren Buchleitener Formen vollstiindig iiberein,

und es wiirde der altere Name beizubehalten sein, wenn nicht Unterschiede

zwischen ihr und Ter. Mppopus Riimer bestanden. Die Ventralklappe ist vom

Wirbel bis zur Stirne balbkreisfdrmig gewolbt, an den Seiten jedocb fallt sie

schrae dachfdrmig ab, so dass sie in der Medianehene mit einem sicb gegen
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die Stirn hin verbreiternden Kiel versehen zu sein scheint; die Dorsalklappe

ist sehr schwach gewolbt. Beide Schalen sind iiusserst fein punktirt.

Bemerkenswerth ist, dass Magas Mppopus in Norddeutschland ihre

I lauptverbreitung im Cenoman, M. Geinitsi aber in Mittclbayern und Bohmen

erst in den Labiatus-Schichten hat.

Reuss halt seine Tereir. hippopus fur eine Varietat der von ihm als

T. pumila v. Buch bezeiclmeten Form mit deutlicher ausgesprochenem Ventral-

sinus, und es erscheint in der That bei den zablreichen von Bucbleiten und

Voglarn vorliegenden Exemplaren scbwierig, eine stricte Speciesunterscbeidung

festzukalten ; nur einige wenige konnten als var. pumila abgetrennt werden.

Geinitz erwabnt einige Brachiopoden-Exemplare aus den Scbicbten

des Inoceramus labiatus voni Bielaer Grande und aus dem Copitzer Griin-

sandstein, die dem Magas Geinitd Scblonb. sebr almlicb seien, bestimmt die-

selben jedoch nicht nllher.

In Bohmen fmdet sich die Species im Exogyrensandstein von Draho-

mischel (zugleich mit Bhynch. bohemica), im Griinsandstein und unteren Planer-

kalk von Laun. In Mittelbayern nacb Giimbel in den Kagerhoh- Scbicbten,

bei Abbach, Boding, Bodenwobr (Pulverthurm- und Eisbuckel- Scbicbten).

7. Echinodermen.

CJidariN papillata (llant.) Itss.

1845. Reuss, Eohm. Kr. t. XX, Kg. 22.

Ein von Bucbleiten stammender Stacbel stimmt mit der von Reuss

abgebildeten papillata iiberein.

Cidaris alt. peroruata Fori*.

So viel sich aus dem vorliegenden Brucbstiicke eines Cidaritenstacbels

erkennen lasst, gehort es der genannten Species an.

Giimbel fiibrt die peromata aus dem unteren Mittelplaner (Beinbausener

Galgenberg und Priifening bei Begensburg, Brucker Berg bei Bodenwobr und

Germersdorf bei Amberg) an.

8. Bryozoen.

Von Bryozoen liegt von Bucbleiten und vom Marterberg eine ziemlicbe

Beihe von Formen vor, die namentlicb viele der baumartig verzweigten Gat-
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tungen zu tunfassen scheinen, doch sind dieselben zu schlecht erhalten, um

bei dieser schwierigen Groppe einen kritischen Vergleich zu ermoglichen.

Aller Wahrscheinlichkeit nacli sind Esclicrites, Ceriopora, Heteropora etc.

vertreten.

9. Foraminiferen.

Bei Buchleiten und Voglarn kommen Nodosaria annidata Rss., Frondi-

cularia Cordai Rss. und Flabellina cordata Rss. vor, an letzterem Fundorte

aucli Haplophragmium irregulare Romer.

10. Pflanzen.

Von Buchleiten findet sich Sequoia Pieichenbachi Gein. sp. Heer und

eine Frucht von Zamia.

11. Spongien.

Buchleiten liefert eine Anzahl zum Theil vortrefflich erhaltener Spon-

gien die einer eingehenden makro- und mikroskopischen Untersuchung unter-

zoo-en wurden; ich hielt mich hiebei an die neuesten Forschungen Professor

Zittel's iiber fossile Spongien.

Iieptophvagma ramosmn. m.

Taf. I, Fig. 1, 2, 3, 4, 5.

Obwohl grosse Wahrscheinlichkeit dafiir besteht, dass unsere Formen

zu jenen, welche unter der Genusbezeichnung Leptophragma zusammengefasst

werden, gerechnet werden miissen, so zeigen sie doch einige von Leptophragma

verschiedene Merkmale, und diirften deshalb eine erweiterte Fassung des

Genusbegriffes Lept. nothig machen. Es soil daher Art und Species naher

charakterisirt werden.

Genus. Schwammkorper meist astig mit gerundeten oder flachenartig

ausgebreiteten Aesten, ohne die grossen seitlichen Oeffnungen, welche die im

Gesammthabitus ahnliche Gattung Pleurostoma kennzeichnen. Innenraum hohl,

doch ist in einzelnen Fallen (besonders bei Formen mit gerundetem Querschnitt)

das Lumen bedeutend reducirt. Die Aussenwand erscheint durch engere Ver-

filzuno- als beinahe ganz geschlossenes Fasernetz, das durch kleine, in regel-

massio-e Reihen geordnete Radialkaniile durchbrochen ist; letztere sind von

schwach polsterartig erhohten TheileD der Seitenwand umgeben, so dass sie
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in vertiefte Gruben zu liegen kommen. Innenskelet ziemlicli unregelmassig,

jedoch schon durch die Lupe den Hexactinellidentypus deutlich zeigend; die

Kreuzungsknoten sind meist diclit. Die Mitndungen der Radialkanale an der

Innenwand (Innenflache des Sehwammkorpers) mehr zerstreut und unregel-

massig, und im mikroskopischen Aufbaue ebenso wie jene der ausseren Kanal-

mlindungen eine sehr regehnassige Einfassimg son Hexactinellidenmascben

zeigend.

Species. Der Schwammkorper zeigt alle Extreme zwischen blatt-

artiger Zusammendrlickung und cylindrischer fingerformiger Gestalt. Die zu-

sammengedriickten Exemplare sind einfacb dicliotom, wahrend die cylindrischen

ausgezeichnet verastelt sind. Der Gesamintliabitus der BucMeitener Form

zeigt entschiedene Aebnlichkeit mit dem Pleurostoma Bohemicum Zitt. n. sp.,

untersclieidet sich jedoch von demselben vor Allem durcb das ganzlicbe Fehlen

der fiir letztere so cbarakteristischen seitlicben Oeffnungen; auch stehen die

Ostien bei ersterem in mehr oder weniger regelmassigen Reihen, wahrend sie

bei letzterem facherformig angeordnet sind. Im Diinnschliff der Innenflache

des Schwammes zeigt sich der Rand der Ostien von grosseren und kleineren

Uinglichen Oeffnungen durchbrochen, wahrend an der Oberflachenschicht diese

regelmassige Anordnung nicht vorhanden ist.

Plocoscyphia Eggeri m.

Taf. I, Fig. 6 u. 7, und Taf. IT, Fig. 1.

Der maandrische Anfbau der vorliegenden Art sowie die ganze aussere

Form weisen dieselbe zu der Reussischen Gattung Plocoscyphia, noch mehr

aber lasst die genaue Gattungsdiagnose, die Prof. Zittel (Beitrage zur Syst.

der foss. Spong, 1. Theil, S. 30) giebt, sie mit Bestimmtheit als dieser Art

zugehorig erkennen. Mit der Reussischen Species P. lahjrinthka hat sie

grosse Aehnlichkeit, jedoch lasst sich ein Vergleich mit letzterer nur nacb

ausseren Merkmalen anstellen, da die feinere Structur zur Zeit des Reuss

keine Beriicksichtigung fand.

Soweit die Reuss'sche Abbildung (Bohm. Kreide t. XVIII, 10) beur-

theilen lasst, ist die bohmische Ploc. grober als die Buchleitener; das Fehlen

des Stieles bei letzterer ist wohl dem mangelhaften Erhaltungszustande zuzu-

schreiben. Das Skelet zeichnet sich durch eine gewisse Unregelmassigkeit
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aus, und zwar namehtlich in der Richtung, dass die laternenartigen Knoten-

punkte meist nor schwer als solclie zu erkennen fcind: die Laternenarme sind

mehr Oder weniger dick raid verschmelzen oft ganzlich ineinander. Ferner

wird eine grosse Unregelmassigkeit dadurch erzeugt, dass sich wegen der

haufigen Aenderung der Ziige der Sechsstrahler nur selten so regelmassig

vierseitige Maschen finden, wie sie das Skelet anderer Hexactinellidenarten in

so ansgezeichneter Weise zeigt. Die Skeletstabe lassen in den ausseren

Schichten nur einen geringen Zwischenraum zwischen sich; sie sind runzlich,

manchmal stacldig, an einzelnen Stellen sogar mit verzweigten Auslaufern

versehen, die dann einen niclit unbedeutenden Antheil am Skeletaufbau

nebmen konnen.

Ausser der eben beschriebenen Art liegt nocb eine Form (Taf. II,

Fig. 2 und 3) vor, die ibrer ausseren Beschaffenheit nacb grosse Aelmlichkeit

mit Wurzeln entschiedener Hexactinelliden zeigt, dock bat sie einen mehr

selbststandigen Gesammthabitus. Sie verbreitet sicb nacb oben sebr rasch

und konnte man sie fur becherformig balten; eine genauere Untersucbung

lehrt jedocb, dass den Innenraum des etwas verbogenen Bechers maandrisch

gebogene Tbeile ausfiillen. Das Gewebe der Oberfliicbe ist sebr verdickt, so

dass die Lamina dadurch sebr reducirt Werden. Eine ganz besondere Eigen-

tbiimlichkeit zeigt sicb bei der mikroskopischen Untersucbung insofern, als

die urspriinglicben Sechsstrahler nicht innerhalb der Maschenarme liegen,

sondern deren Seitenarme als feme Nadeln in die Zwischenraume hinausragen.

Die 01)erflache des Schwammes, von dem nur ein einziges Exemplar zur

Untersucbung vorliegt, zeigt ganz kleine wurmformige Kanalchen, die un-

regelmassig vertheilt sind und clurch kleine Oeffnungen nach aussen aus-

miinden.

Asti'ocladia fuvcata iu.

Taf. II, Kg. 4, 5, 6, 7.

Aestige, nicht selten mehr oder weniger plattgedruckte Zweige, die

im Allgemeinen sebr an die eigenthumliehen Bildungen erinnern, welche als

Spongia Saxonica Gein. aufgefuhrt zu werden pflegen, gehoren einer Spongie

an, die sich durch ihre Skeletelemente ganz entschieden als zur Gruppe der

Lithistiden gehorig erweist.

Nova Acta XLII. Nr. 1.
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Auf dem Querbruch zeigt unsere Form regelmLissig radial verlaufende

Kanale, welche ihr ein bryozoenahnliches Aussehen verleilien. Soweit die

sehr schlecht erhaltene Oberflache erkennen liess, scheinen die Ausmiindungen

der Kanale als kleine runde oder elliptische Liicher ziemlich regelraassig zu

stehen. Was ferner die einzelnen Skeletkorper betrifft (die von betrachtlicher

Grosse sind), so bestehen dieselben zum grossten Theil aiis stark verastelten

Doppelbaranchen, deren Kronen dnrch das dichte Gewirr der Aeste beinahe

knollig erscheinen; die Uoppelbaumcben sind entweder in Reihen geordnet

oder zweigen sich von jeder Krone aus nach alien Seiten ab, sind auch

zuweilen partieenweise in der Art spanischer Reiter geordnet, deren Enden

achte Lithistiden-Baumkronen tragen. Dazwischen kommen nur vereinzelt

feme knorrige Astnadeln vor.
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B. OberplSner.

Marterberg und Griglmorgen.

1. Fische.

Gyrodus Miinsteri Ag.

1845. Reuss, Bohm. Kr. t. IV, Fig. 57—60.

Unser Exemplar stimnit mit denen iiberein, welche unter diesem Namen

im Munchener Museum (aus dem Regensburger Planer) aufgestellt sind.

Marterberg.

Corax heterodou Rss.

1845. Reuss, Bohm. Kr. t. Ill, Fig. 49—71.

Vom Marterberg. In Bolimen kommt diese Species im Kosstitzer Planer-

kalk und in grosser Menge im oberen Planerkalk von Hundorf vor, in Sacbsen

haung bei Streblen und Weinbobla.

Otodus appendiculatus Ag.

1845. Reuss, Bohm. Kr. t. Ill, Fig. 22—29.

Hauptzahn 7 mm lioch, an der Basis 4 mm breit, die zwei Neben-

zahnchen divergirend. Nach Reuss im Planermergel von Luschitz, Priesen,

Postelberg etc., nacb Geinitz im Planerkalk von Streblen und Weinbohla,

sowie im oberturonen Griinsand an der Ziegelei von Gross-Cotta. Marterberg.

Laiuna plicatella Rss.

1845. Reuss, Bohm. Kr. t. Ill, Fig. 43.

Sehr scbmales, scbarfkantiges , nicht sehr spitzes Zahncben, auf der

Innenflacbe mit deutlichen Langsfalten, zwiscben die sicb an der Basis ganz

kurze Faltcben einschalten. Marterberg. Nach Reuss im Priesener Mergel.

Aci-odus triangularis Gein.

Marterberg; audi bei Buchleiten (s. oben). —
Von Krelbseil kommt nur das Fragment eines Scberenfusses vor.
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2. Serpulen.

Serpula gortlialis (Sclil.) Oeiu.

1872. Geinitz, Elbthalgeb. II, t. XXXYII, Fig. 3.

Schlecht erhaltenes Exemplar (Steinkern) vom Marterberg; es ist auf-

gewachsen, in einer Ebene aufgerollt, Mundende gerade ausgestreckt.

In Bohmen ziemlich b.aufig (Pliinerkalk von Hundorf und Kutschlin,

Kosstitz etc.), in Sachsen im Pliinerkalk und oberturonen Grtinsand.

Serpula ampullacea Sow.

1872. Geinitz, Elbthalgeb. II, t. XXXVII, Fig. 6—9.

Die unregelmiissig spiral aufgewundene Rcihre, deren Durchmesser all-

mahlich zunimmt, hat einen oblongen Qnerschnitt; ihre Oberflacbe ist mit

dicht stehenden feinen Querrunzeln bedeekt. Die Scbale ist nicht aufgewachsen.

Vorkommen: Marterberg; in Btihmen im Pliinerkalk der Schillinge bei Bilin.

Serpula filliorwiis (Sow.) Kss.

1845. Beuss, Bohm. Kr. t. V, Kg. 26.

In Biindeln beisammenliegende fadenfdrmige Rdhrchen von mehr oder

weniger .rundlichem Querschnitt. Marterberg und Giglmorgen. Reuss fiihrt

die Species aus dem kalkigen unteren Quadersand der Teufelsmauer bei

Kessel, dem Planersandstein von Dradeck und dem Hippuritenkalk von

Kutschlin an, Geinitz (als Serpula socialis Goldf.) aus den Schichten von

Kieslingswalcla, G umbel aus dem Mittelplaner.

Scrpnla n. sp.

Aus den Marterberger Mergeln stammt eine grossere Menge von Ser-

jwta-Schalen, die einer nenen Species zugehoren diirften. Die rundlichen

Rbhren sind nicht eingerollt, sondern gestreckt und schwach torquirt; sehr

charakteristisch sind die feinen, gedriingt stehenden, wellenfdrmig gebogenen

Streifen der Qberflache, die etwas schief zur Langsaxe verlaufen und die

Anwachsstreifen schneiden; sie geben der Qberflache ein sehr zierliches Aus-

sehen.
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3. Cephalopoden.

Baculites boliemicus Sclilonfo. et Fric.

1872. Fric, Ceph. d. bohm. Kr. t. XIII, Fig. 23.

Die Bestimnrang vorliegender Exemplare ist des schlechten Erhaltungs-

zustandes halber ziemlich schwierig, jedocli lasst sich erkennen, dass die

Marterberger Form in der Art ihrer Berippung mit jener iibereinstimmt, die

von Schlonb. mid Fric (Cepli. Taf. 13, Fig. 23) m Baculites Faujasi Lam.

var. bohemica gestellt werden. Da der typische Faujasi als vollkommen glatt

beschrieben wird, unsere Form aber gleieb der bohemica gerippt ist, wurde

die Schlonbach'sche Bezeichmmg gewahlt; dieselbe diirfte mit der fur die

Priesener Scbicliten charakteristischen Form identisch sein. In Norddentsch-

land entspricht dem bohemicus der analoge Faujasi.

Fin Fragment eines Baculites aus dem Gerbardsreuter Graben liess

sich mit den Marterberger Exemplaren amialiernd vergleicben.

Hamites tooIieiuicMS Fric.

1872. Fric, Ceph. d. bohm. Kr. t. XIII, Fig. 20.

Der Zabl mid Starke der Rippen nacli stimmen die vom Marterberg

stammenden Exemplare mit der von Fric gegebenen Beschreibung mid Ab-

bildung (Cephalop. Taf. 13, Fig. 20) sehr genau uberein. Nach Fric rindet

sich diese Species in den Chlomecker Scbicliten am Tannenberge bei Falkenau,

im Baculiten-Thon der Priesener Scbicliten von Bohmisch-Kamnitz, sowie im

Spharosiderit der Priesener Scbicliten in Priesen bei Laun.

Hamites verus Fric.

1872. Fric, Ceph. d. bohm. Kr. t. XIII, Fig. 18.

Diese Species ist durcli ihre dicbtgedrangten Rippen and deren scbiefe

Stellung wohl gekennzeiclmet; Fric f'iihrt sie ans den Scbicliten von Meronitz,

Lenesic und Priesen an. Marterberg.

Scaphites Cottae Kss. sp.

1872. Fric, Ceph. d. bohm. Kr. t. XIII, Fig. 7—12.

Scblonbacb identificirt diese Art mit Scaphites Geinitii d'Orb. (= Am-

monites Cottae Rss.), was wohl voile Berechtigimg besitzt; da jedocb die

Reussische Bezeicbming vor der d'Qrbigny'schen die Prioritat bat, wurde

(conform mit Gitmbel) erstere beibehalten. In der Grosse und den iibrigen
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Verhaltnissen stimmen unsere Formen mit den bohmischen wohl uberein, doch

haben die Marterberger zuweilen etwas kraftigere Rippen. Fric erwahnt,

dass diese Art in den Baculiten-Mergeln ihre mannigfaltigste Entwickelung

besitzt; sie findet sich bei Priesen, Bohmisch-Kamnitz, Waldeck, stidlich von

Bohmisch-Leipa, Dneboh bei Miinchengratz und in den Teplitzer ScMehten.

Im Gerhardsreuter Graben scheint diese Form durch Scaphites eoncen-

tricus Sow. ersetzt zu sein.

Ammonites (Selilonfoachia) tricarinatns d'Orb.

1877. Schliiter, Ceph. d. ob. deutsoh. Kr. t. XIII, Fig. 1—4.

Mehrere vom Marterberg stammende Bruclistiicke eines sehr evolnten

Ammoniten diirften wohl zweifellos genannter Species angehoren und ist es

namentlich die von Schltiter beschriebene und abgebildete Form, mit der

unsere Exemplare fast vollstandig iibereinstimmen. Das grosste dieser Brueh-

stiicke deutet zwar auf eine grossere Form als die Schltiter'sche
,
jedoeh sind

sowohl Rippen als Knoten in gleicher Starke vorhanden und findet sich auch

das, was Schl liter iiber die Verstarknng der Knoten bei den jiingeren Um-

gangen bemerkt, bier bestatigt; nur scheinen bei unseren Exemplaren nicht

die inneren, sondern die ausseren Knoten kraftiger und die zwei Seitenkiele

(soweit die Verdriickung erkennen lasst) in der Fortsetzung der Rippen schwach

wellig erhoben zu sein.

Schlliter fand die Art im oberen Cuvieriplaner bei Paderborn in

Westphalen, in den „grauen Mergeln" nijrdlich von Essen in Westphalen und

in den Emscher Mergeln, Br aims am Salzberg bei Quedlinburg (Zone der

Recklinghauser Sandmergel).

Ammonites (Schlonbacliia) Heptuni CJein.

1849. Geinitz, Quad. Doutschl. Taf. 3, Fig. 3. 1872. Elbth. II, t. 36, Fig. 4,

Obgleich auch von dieser Species nur wenige Fragmente vorhanden

sind so zeigen dieselben gleichwohl die charakteristischen Merkmale des

Neptimi sehr deutlich; nur in einigen geringen Unterschieden weichen sic

vom typischen Neptuni Gein. ab. Es lassen sich bei unseren Marterberger

Exemplaren zwei Varietaten unterscheiden.

Die eine schliesst sich durch flache Seiten, kleine Hocker und die Lage

der letzteren eng an Neptuni an, besitzt jedoeh zumeist gespaltene Rippen, ein
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Verhaltniss, das auch bei dem von Fri<3 (Cephalop. Taf. 14, Fig. 3) aus den

Priesener Schichten abgebildeten Exemplare deutlich ausgesprochen erscheint

(Fric bezeichnet es als fraglicb Neptuni).

Die zweite Varietat tragt ebenfalls die charakteristischen drei Knoten-

reiben auf dem Riicken und an dessen Seiten, und sind die Knoten stark,

breit, von oben nach unten zusammengedriickt. Die Knoten der Flachseite

schei'nen naher aneinandergeriickt zn sein, als dies bei dem typischen Neptuni

der Fall ist. Die Rippen dieser Varietat sind selbst in den jungen Windungen

wenig ausgesprochen.

Schliiter besehreibt die Art aus dem Scaphitenplaner; er fand sie im

Teutoburger Walde in der Mhe von Bielefeld, im subbercynischen Planer am

Ringelberge, Fucbsberge und Windmiiblenberge in der Mhe von Salzgitter;

er erwahnt ferner, dass mehrere Exemplare im sachsischen Planer gefunden

worden seien.

Aptychus sp.

Ein vom Marterberg stammender Aptychus stimmt in seinen Umrissen

rnit dem' von Reuss (Bohm. Kreide Taf. VII, 13) als A cretacem Rss. ab-

gebildeten ziemlich iiberein, nicht aber mit dem cretacem Miinster (Fric Ceph.

Taf 13 4). Die von Reuss gezeichneten Radialrippen fehlen bei unserer Form.

Ein im Gerhardsreuter Graben (Siegsdorf) aufgefundener Aptychus (der

wahrscheinlich dem Scaphites concentricus zuzuschreiben ist) unterscheidet sich

vom Marterberger dadurch, dass die Medianlinie des Aptychenpaares viel

schiefer zu den Seitenfliigeln steht.

4. Gasteropoden.

Pterocera aff. pyriformis Kner.

Die Schale vorliegender Form, die nur als Steinkern erhalten ist

(Marterberg), war auch bei den jiingeren Windungen wahrscheinlich glatt,

wodurch sie' von der ihr nahe verwandten pyriformis Kner, die Favre bei

Nagorzany fand, zu unterscheiden ist; die Ausbreitungen des Fliigels lassen

sich deutlich erkennen.

Im Gerhardsreuter Graben scheint diese Form durch Pt. cf. anserma

Kilss. (etwas grosser als unsere und durch die scharfgegitterte Oberfliiche

charakterisirt) vertreten zu sein.
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Alaria vespevtilio Goldf. sp.

1841. Gold fuss, Petrefacta Germaniae III, t. CLXX, Fig. 5b.

Sowohl in der Gesammtform als audi in den Einzelnheiten der Ober-

flachenverzierimgen stimmen die vom Marterberg stammenden Exemplare voll-

standig mit der von Goldfuss acts der Haldemer Kreide beschriebenen nnd

(Petr. Germ. Taf. CLXX, Fig. 5b) abgebildeten vespertilio Uberein. Reuss

erwahnt die Species aus dem von ibm fruher als unterer Quader bezeichncten

Sandstein von Kreibitz.

Alaria inegaloptera Rss. sp.

1845. Bcuss, Bohm. Er. t. IX, Fig. 3a—e.

Die in grosser Menge (vom Marterberg) vorliegenden Exemplare schliessen

sich namentlieh durch die cliarakteristiscbe Form des Fliigels an die Reussi-

sche Species an; da letzterer sich nicht bis zur Spitze des Gewindes erstreckt,

ist sie zur Gattung Alaria zu stellen.

Wahrend Reuss am Gewinde der von ibm abgebildeten Form nischen-

fdrmige Vertiefungen angiebt, schliessen bei der Marterberger die scharfen,

nach unten etwas divergirenden Rippen wenig vertiefte Zwischenriiume ein;

die dort am letzten Umgang fehlenden Rippen sind hier sehr deutlich mid

scharf ausgepragt und schwach S-fdrmig gebogen, wodurch unsere Form ge-

wissermassen eine Mittelform zwischen der typischen megaloptera Rss. und

der Beussi Gein. bildet. In Bohmen konnen jedoch, wie das reichhaltige vor-

liegende Vergleichsmaterial zeigt, diese beiden Species als wohl unterscheid-

bare Arten betrachtet werden.

Reuss erwahnt die Species aus den Priesener Schichten von Postelberg

und Wollenitz, Geinitz aus dem Paculitenmergel von Zatschke in Sacbsen.

Was die Postelberger megaloptera anlangt, so stimmt sie der Grb'sse nach

mit der unsrigcn vollkommen uberein, jedoch ist der ringerformige Fliigel-

fortsatz starker gekielt. Der Gerhardsreuter Graben (Siegsdorfer Schichten)

liefert ebentalls eine der Marterberger sehr ahnliche Alaria, die als cf. mega-

loptera Rss. sp. bestimmt wurde. Es hat dieselbe einen eleganteren Gesammt-

habitus als erstere; die Rippen sind sehr fein und enggedrangt, der finger-

fo'rmige Fortsatz des Fliigels ist sehr scharf gekielt, steigt vom Ursprung des

mit dichten Liings- und Querstreifen verzierten Fliigels aus hart am Gewinde
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empor, fast drei Umgange verdeckend, so dass sicb dadurch die Form der

Gattung Bostellaria nabert.

Murex sp.

Von dieser im Procan nur vereinzelt vorkommenden Gattung liegt ein

seitlicli verdriicktes Exemplar (vom Marterberg) vor, das ein kurzes Rostrum,

niedere Windungen, unci vier oder fiinf auf einen halben Umgang kommende

ziemlicb erhohte langsgestreifte Wtilste zeigt. Die Breite des Gebauses be-

tragt 1 2 mm, die Kobe (olme das Rostrum) ebensoviel.

Pyrula costata (A. Romer) CJein. sp.

1875. Rapa costata (d'Orb.) Gein. (Geinitz, Elbthalgeb. II, t. XXX, Kg. 20).

Sowohl der Grosse als der Berippung nacli stimmen unsere Formen

(Marterberg und Giglmorgen) mit der Abbildnng, die Geinitz giebt. Geinitz

erwalmt derselben aus dem oberen Quadermergel von Kieslingswalda im

Glatziscben.

Hierber diirfte wobl aucb der von Fric bescbriebene und (Arcbiv der

naturw. L. in Bohmen IV. Band Nr. 1, Seite 106, Fig. 49) abgebildete Turbo

cognacensis (d'Orb.?) Fric zu stellen sein.

Pyrula cf. fenestrata A. Homer.

Viel kleiner als die Romer'scbe fenestvata, docb in der Scbalenver-

zierung und im Umriss sehr ahnlicb. Marterberg.

Fine im Gerbardsreuter Graben vorkommende und im Miinchener Mu-

seum als Pyrula off. fusiformis Binkb. bestimmte Form kommt der Marter

berger nahe, bat jedoeb ein viel langeres Rostrum und sehr robe Gitterung.

Voluta elongata Sow. sp.

1839. Geinitz, Verst. v. Kieslingswalda, t. XVIII, Fig. 5; Elbth. II, Taf. 31, Fig. 1.

Der Marterberg lieferte mebrere Exemplare dieser Species, die Geinitz

als Pleurotoma remote-lineata Gein. (Cbarakt. des sacks. Kreidegeb. S. 70) von

Tyssa und Streblen erwllbnt und abbildet. Ueber die kraftigen Rippen der

langgestreckten Form verlaufen mebr oder weniger deutliehe Llingsstreifen.

Reuss fiibrt sie als cbarakteristiscb fiir den Planermergel an, Giimbel

nennt sie aus den Fisbuckelscbichten bei Regensburg.

5
Nova Acta XLII. Xr. 1.
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Toluta cf. Hiieri Favre.

Breite, flach gewblbte Langsstreifen, die in der Niihe der kraftigen

Knoten wellig gebogen erscheinen, bedecken die Umgange, deren letzter 2,5 cm

breit und fast ebenso hoch ist. Die kurze, gedrungenc Gestalt, vor Allem

aber das bedeutend kiirzere Gewinde unterscheiden das ziemlich gut erhaltene

Marterberger Exemplar von der Form, die Favre in Nagorzany fand (Lem-

berger Kreide Taf. IX, Fig. 2).

Toluta sp.

Fine kleine, rasch anwachsende Form mit banchigen Windnngen, die

oben eine scharfe Kante besitzen und ziemlich rasch zur Naht abfallen. Das

ganze Geh&use ist von dichtstehenden
,

grb'sseren und kleineren Spirallinien

bedeckt, die zum Theil wellig gebogen erscheinen und durch die Anwachs-

streifen meist gitterartig zertheilt werden. Marterberg.

Im Gesammthabitus schliesst sie sich an eine Form an, die Reuss

als Fusus depauperatus Rss. aus dem Priesener Mergel beschreibt und ab-

bildet; sie hat jedoch ein mehr geschwungenes Rostrum und statt der Langs-

rippen nur Streifen.

Natica vulgaris Kss.

1845. Reuss, Bolim. Kr. t. X, Fig. 22.

Eine grossere Anzahl hierher gehbriger Formen liegt vom Marterberg

vor. Die Exemplare sind sammtlich klein (bis 1 cm hoch) und haben ein

massig gewblbtes Gewinde; nur der letzte Umgang erscheint etwas stikker

aufgebliiht. Schale und Steinkern lassen Querstreifen (senkrecht zur Spirale

der Umgange) erkennen.

Nach Reuss sehr haufig im unteren glauconitischen Planerkalk von

Laun, im Pllinermergel von Priesen und Postelberg etc.

Itfatica aff. eanaliculala (Stew.) Rss.

Der von Giglmorgen stammende Steinkern zeigt deutlich eine Streifung,

wie sie bei erwahnter Species vorkbmmt. Die inneren Umgange sind fast

kugelig und enggewunden, tier letzte wiichst rasch an; der Nabel ist sehr weit,

von einer Kante begrenzt, am Steinkern zeigt die Nabelhbhlung eine ziemlich

grobe, radial verlaufende Streifung, die iiber erwiilmte Kante hinwegzieht und

dieselbe zum Theil gekerbt erscheinen lasst.
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Nach Reuss nicht selten im Planermergel von Luschitz, Wollenitz,

Priesen and Kautz, Steinkerne selten im unteren Planerkalk von Lami etc.

Eine im Gerhardsrenter Graben vorkommende Form, die als Natica

aff. Hornesi Favre in der Miinchener Sarmnhmg liegt, unterscheidet sich nor

durcli die bedeutendere Grosse von der von Giglmorgen.

Natica cf. dichotoma CJein.

1839. Geinitz, Verst. v. Kieslingswalda, t. XVIII, Fig. 15; Elbth. I, p. 245.

= Natica rugosa Homer, nicht Honinghaus.

Diese sehr cbarakteristische, niedere, rascb anwacbsende Form zeigt

zum Theil genau die Oberflachenverzierung, die Geinitz (Kieslingsw. Taf.

XVIII, 15) angiebt, doch sind audi Exemplare vorhanden, bei denen die von

der Nabt ausgehenden Eippen enger gestellt sind mid sicb gegen die Seiten

hin verilacben.

Geinitz fand sie am Postelberg, Reuss im Malnitzer Exogyrensand-

stein Fric im Wehlovvitzer Planer, im GrUnsandstein von Laun and in den

Launer Knollen (Malnitz, Liebenau etc.). Unsere Exemplare stammen vom

Marterberg.

Die in der Gosau auftretende Natica hjrata Sow. bat mit der Romeri

einige Aebnlicbkeit, besitzt jedoch weniger kiiiftige Rippen.

Natica sp.

Ein Steinkern einer ziemlicb bohen Natica (vom Marterberg) zeigt zwar

Aebnlichkeit mit der Natica vulgaris Rss., ist jedocb von derselben durcb ein

wenig gewolbtes Gewinde, das mit scbarfer Kante absetzt, mid durcli das

rascbere Anwacbsen desselben unterschieden. Die Art lasst sicb auch mit

der von Reuss anfgefiihrten Litorina rotundata Sow. vergleicben, einer Form,

die wobl eber zu Natica zu stelleu sein diirfte.

Die Natica bulbifornvis Sow. aus dem Gerhardsrenter Graben unter-

scheidet sicb von der bescbriebenen Marterberger Form durcli die bedeutendere

Grosse and das schlankere Gewinde,

Turritella nmltlstriata Rss.

Siehe Mittelplaner (Buchleitener Schichten)

!
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Turritella cf. nodosa Koiucr.

Bei Marterberg kommt eine Form nicht selten vor, die mit der nodosa

zum Theil grosse Uebereinstimmung zeigt, doch scheint sie ausserordentlich

variabel zu sein ; kaum zwei Exemplare stimmen im Relief vollkommen liberein.

Miiller (Kreide von Aachen) fand die nodosa am Lnsberg und vor

dem Konigsthor bei Aachen.

Turritella aff. acutissima Miillei*.

Unser Marterberger Exemplar schliesst sich insofern an acidissima an,

als seine flachen Umgange sich gegen die Naht zu rinnenartig einsenken,

unterscheiden sich aber von letzterer namentlich dadurch, dass anf jedem

Umgang vier Spiralrippen sitzen, von denen je zwei der oberen und unteren

Kante desselben genahert sind. Ausserdem verlaufen etwas unregelmlissige,

entfernt stehende Qaerrippen langs des Gelmuses, die in gleicher Weise wie

das bei der nachstehenden Form der Fall ist, an den Stellen, wo sie mit den

Spiralrippen zusammentreffen, knotig anschwellen.

Die achte acidissima kommt nach Miiller (1. c.) im senonen Griinsand

bei Vaels vor.

Turritella sp.

Ziemlich schlanke Form mit abgeflachter Basis; von den in der Mitte

kantig erhobenen Umgangen bilden je zwei znsammen eine flache Concavitat

und sind sowohl die Erhohungen als audi die dazwischen liegenden Ver-

tiefungen mit ziemlich gleich weit von cinander abstehenden Rippen geziert,

von denen die Mittelrippe am sttirksten entwickelt erscheint. Ueber die Rippen

verlaufen ziemlich starke, entfernt stehende Querrippen, die clort, wo sie die

Spiralrippen schneiden, knotig anschwellen. Der Gesammthabitus erinnert an

tertiare Formen. Giglmorgen.

Xcnopkora onusta JTilss. sp.

1827. Nilsson, Petrof. Suecana t. Ill, Fig. 4B.

Eine kleine am Marterberg vorkommende Form, die in mehreren

Exemplaren vorliegt, zeigt mit der Nilsson'schen Art, soweit die Abbildung

erkennen lasst, grosse Uebereinstimmung.
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Hippouix n. sp.

" Fine kleine Form von annahernd rundem Umrisse der Basis, mit stark

nach hinten gebogenem, sicli zuspitzendem Wirbel. '
Schwache Reste der

Schalenoberflache deuten an, dass die Scliale einst mit breiten, concentrischen,

rippenartigen Erhohungen verziert war. Marterberg.

Pleurotomaria linearis Mant.

Siehe Mittelplaner (Buchleitener Schichten)!

Patella inconstans Gelm.

1875. Geinitz, Elbthalgeb. H, t, XXX, Fig. 2.

Mit der von Geinitz abgebildeten Art vollstandig iibereinstimmend.

Marterberg. Geinitz fand sie im senonen Baciditenmergel der Eisenbahn-

einschnitte bei Zatzschke zwiseben Pima und Lobmen.

Dentalimu polygonum Rss.

1845. Eeuss, Bolim. Kr. t. XI, Fig. 5.

Form mit ziemlicb variablem Relief. Am Marterberg sehr haufig. In

Bohmen im Planermergel von Prieseii, Postelberg and Wollenitz.

Avellana aff. Hmnboldti Miiller.

Dem ausseren Umriss nach schliesst sicb der vorliegende Steinkern an

die bei Aachen vorkommende HumloJcUi an, jedoch ist der letzte Umgang

weniger aufgeblaht und das ganze Gehanse etwas schlanker.

Nach Miiller (1. c.) kommt A. Hmnboldti im Griinsand von Vaels und

als Steinkern vor dem Konigsthor unci am Lusberg bei Aachen vor.

Trotz des grossen Reichthums an Avellanen im Gerhardsreuter Graben

liess sich mit unserer Form Bur die viel kleinere und feiner gestreifte bistriata

Giimb. vergleichen.

5. Bivalven.

Gastrochaena sclerotites lit in. sp.

1839. Geinitz, Char. Ill, t. XXIV, Fig. 1—3.

Bd Giglmorgen kommen Gastrochana-Rohren vor, deren Umgebung

deutlich erkennen lasst, dass sie dereinst in Holz eingebohrt waren; sie

schliessen sich am niichsten an die von Geinitz als Pholas sclerotites be-

schriebenen Formen an.
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Corbula caudata (Miss.) Rss.

1875. Geinitz, Elbtlialgeb. II, t. XVIII, Kg. 19.

Von der Reussischen cauclata untersclieidet sich die Marterberger da-

durcli, dass die Oberflache nicht mit blattrigen Streifen, sondern mit concen-

trischen Rippen bedeckt ist, die gegen den Stirnrand zu ziemlich kraftig werden.

In Bohmen nnd Sachsen erscheint die Species im unteren Planerkalk

von Laun nnd dem oberen von Strehlen (jedoch selten), hantiger kommt sie

im Planermergel von Priesen,' Werschowitz, Rannay nnd Johnsbach bei Kreibitz

vor. Die Form, welche Fric (Archiv der naturw. L. v. Bohmen, Bd. IV,

Nr. 1, S. 128) aus den Dfinower Knollen erwabnt und abbildet, stimmt mit

der Marterberger nicht iiberein.

Fine im Gerhardsrenter Graben vorkommende Gorhula scliliesst sich

ihrer Grosse nnd der Art ihrer Streif'ung nach an caudata an, doch ist sie

nieclriger und scheint auch weniger deutlich zu einer Spitze ausgezogen.

Coi'bula hi».

Der vorigen Form dem Umriss nach sehr ahnlich, jedoch olme eine

Spur von Berippung. Marterberg.

Iieguminaria sp.

Durch den ganz vorn liegenden Wirbel und die von ihm ausgehende,

fast bis zum Schlossrand reichende Furche ist miser Exemplar wohl als Legu-

minaria charakterisirt; von der Reussischen truncatula untersclieidet sie sich

durch den abgestumpften Hinterrand; der Winkel, den der Vorderrand mit

dem Stirnrand bildet, ist kein stumpfer, sondern etwas kleiner als ein recliter.

Marterberg.

Die truncatula Rss. ist sehr selten im Planerkalk von Laun und ver-

einzelt in den Priesener Schichten.

Nach Giimbel bei Roding.

Psammobia (Tellina) semicostata Rom.

1845. Tellina semicostata Eeuss, Bohm. Kir. t. XXXVI, Fig. 19.

Die scharf abgegrenzten concentrischen Rippen, die selbst wieder sehr

fein gestreift sind, werden vorn von einem Biindel divergirender, vom Wirbel

bis zum Stirnrand verlaufender Linien gckreuzt, wie dies Reuss bei der T.

semicostata angiebt. Vom Marterberg.
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Nacli Fric kommt die Species in alien Schichten tier bohmischen Procan-

formation, von den Korytzaner bis zu den jiingsten Chlomeker Schichten vor.

Tellina concentrica Kss.

1845. Kcuss, Bohm. Ex. t. XXXYI, Fig. 19.

Diese Species scheint im Marterberger Mergel hanfig vorznkommen; die

Schale, die bei vielen Exemplaren erhalten ist, zeigt zum Theil sehr regel-

massige feine concentrische Linien.

Einige Exemplare zeichnen sich durch bedentende Hb'he aus unci war-

den als concentrica var. abgetrennt.

Nach Reuss kommt diese Species sehr haufig im Planermergel von

Priesen and Postelberg vor, selten in dem von Kystra, Lnschitz nnd Johns-

bach bei Kreibitz. Eric fand sic in den Launer Knollen, Geinitz im Planer-

kalk von Strehlen. Eine aus dem Gerhardsrenter Graben stammende Form

stimmt mit der Marterberger wohl iiberein.

Eine weitere Reihe von Exemplaren, die sich der concentrica sehr nahe

anschliessen, iibertreffen dieselbe etwas an Grosse; sie sind dnrch lamellen-

artig erhabene Anwachsstreifen gekennzeichnet , die von ebensolchen Radial-

rippen gekrenzt werden, so dass gleichmassige viereckige Zellen entstehen.

Giglmbrgen.

Cytlierea sp.

Vom Marterberg stammen mehrere zn Ctjtlierea gehorige Exemplare,

deren schlechter Erhaltnngszustand eine Speciesbestimmnng nicht zullisst.

Veuus Keussiaua CJein.

1875. Geinitz, Elbtlialgeb. II, t. XVIII, Fig. 14-15.

Nur dnrch ein einziges Exemplar (vom Marterberg) vertreten. Geinitz

beschreibt die Species aus dem Planerkalk von Strehlen.

Tenus faba (Sow.) Cleiii.

1875. Geinitz, Elbtlialgeb. II, t. XVUI, Fig. 9.

Nur als Steinkerne vorhanden, doch lassen sich, je nachdem der Hinter-

rand schmaler oder breiter zulauft, zAvei Varietaten unterscheiden (s. Gein.

Elbtlialgeb. II, S. 66). Die schmiilere Form {Venus subfaba d'Orb.) kommt nach

Geinitz im oberen Qnadermergel von Kieslingswalda, Kreibitz in Bbhmen and

in der nordd. Kreide, die breitere im Planerkalk von Strehlen vor. Marterberg.
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Als Venus off. faba lassen sich einige ebenfalls von Marterberg stam-

mende Exemplare bezeicbnen, die sich von der typischen Form durch bedeu-

tendere Grosse und mehr gerundete Scbale unterscbeiden.

Venus Croldfussi CSein.

1872. Geinitz, Elbthalgob. II, t. XVIII, Fig. 16a.

Kleine, rundliche Form, weshalb sie, wie Geinitz bemerkt, ofters mit

faba verwechselt wird; sie ist jedoch glatt und starker gewolbt als diese.

Vorkommen: Giglmb'rgen. Typisch erscheint sie im Planerkalk von

Strehlen, findet sicb jedoch auch im Griinsand von Kieslingswalda. In Bohmen

(nach Geinitz) im unteren Quadersandstein von Tyssa.

Venus sufodecussata (A. Homer) Ciein.

1872. Geinitz, Elbthalgeb. II, t. XVIII, Fig. 12.

Durcb den sehr weit nacb vorji geriickten Wirbel und den keilformig

sich verschmalernden Hinterrand charakterisirt. Die Oberfiache ist mit con-

centrischen blattrigen Anwacbsstreiten bedeckt; die feine radiale Streifung, die

Reuss erwalint, ist bei den vom Marterberg vorliegenclen Exemplaren (worunter

eines mit erbaltener Scbale) nicbt zu erkennen.

Nach Reuss im unteren Planerkalk von Laun und im Planersandstein

von Trziblitz, nach Geinitz im Planerkalk von Strehlen.

Venus ci". fabacea Mont.

Ein mit Anwachsstreifen versebener, von Giglmb'rgen stammender Stein-

kern zeigt annabernde Aelmlicbkeit mit genannter Species.

Venus sp.

Ein ziemlich wohlerhaltenes Exemplar einer Venus ist ausgezeichnet

durch seinen hochgewolbten Riicken und seinen ziemlich weit nach vorn ge-

riickten Wirbel. Der Vorderrand ist halbkreisfdrmig , der Hinterrand ver-

schmalert sich allmahlich; die Scbale ist mit feinen concentrischen Anwachs-

streifen bedeckt. Vom Marterberg. Der V. laminosa Rss. ist sie nicbt un-

abnlich, jedoch etwas breiter.

Astaric acuta Itss.

1845. licuss, Bohm. Kr. t. XXXIII, Fig. 17.

Die mit sparlichen, groben, concentrischen Falten gezierte Form liegt

in grosserer Menge vom Marterberge und von Giglmbrgen vor.
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In Bohmen selten (Planermergel von Priesen and Kreibitz); Fric fand

sie in den Semitzer Mergeln, in den Dfinower Knollea, in Radim Bei Lu2e

mid in den Malnitzer Avellanenschichten; Giimbel bei Roding mid Weillobe

(bei Regensburg).

Mebrere als Astarte aff. laticosta Desk bestimmte Formen aus dem

Gerhardsreuter Graben zeigen grosse Aebnlicbkeit mit der acuta, baben jedocb

mehr mid biibere Rippen mid eine stark ausgerandete Schale.

Eripliyla striata Sow. sp.

1872. Geinitz, Ellithalgeb. II, t. XYIII, Fig. 3, 4.

Der bocbgewolbte Riicken, dessen Hobenlinie vom weit vorn betindlicben

Wirbel aus schief gegen den eifdrmig - ovalen Hinterrand bin verlauft, llisst

diese Species von der im ausseren Umrisse ibr ziendich ahnlicben VenmGold-

fussi wohl unterscbeiden. Der Vorderrand ist schwach gebogen mid gebt ganz

aUmahlich in den Stirnrand liber; die Oberflache zeigt sebr feme Anwachs-

streifen. Oberhalb der Lunula belindet sicb eine schwacbe Bucht.

Vorkommen: Marterberg; in Strehlen ziemlicb haufig.

? Eripliyla lenticularis Oolclf. sp.

1841. Goldfuss, Petr. Germ. II, t. XXXXVI, Fig. 1G.

Exemplare von dieser in ihrem Umrisse sebr variabeln Form (einzelne

sind liber 5 cm lang) liegen vom Marterberg vor. Die Schalenoberflaclie zeigt

P-robere mid feinere bliittrige concentriscbe Lagen. Die Schlossverhaltmsse

stimmen mit denen bei der fruher als Lueina lentieularis bezeiclmeten Form

sebr wold iiberein.

Die Species kommt in alien Stufen des Planers vor: nacb Reuss im

Grmisandstein von Laun, Malnitz etc., im unteren Quader von Tvssa, im

oberen Planerkalk von Hmidorf u. s. w, nacb Geinitz im Planerkalk von

Streblen mid Weinbohla, sebr haufig aber in den untersenonen Sclucbten des

Griinsandes von Kieslingswalda mid in Korddeutscbland, nacb Giimbel m den

Eisbuckelschicbten auf der Kagerbobe, bei Roding, Bodenwohr mid Amberg.

Einzelne der vorliegenden Exemplare kommen der Circe discus Math.,

die in den Gosau-Scbicbten auftritt, auffallend nabe.

C

Nova Acta XLH. Nr. 1.
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Eriphyla cf. radiata (Sow.) Gcin.

Ein Exemplar, das nicht sonderlich gut erhalten ist, schliesst sick

dieser Art an. Marterberg.

Cardium sp.

Von Giglmorgen und vom Marterberg liegt je ein Fragment eines

Cardium vor, das sich durch seine gekb'rnten Rippen, die auf dem Steinkern

wie mit Nadelstichen punktirt erscheinen, an das altemans Rss. anschliesst,

es ist jedoch nicht jede zweite, sondern jede vierte (in der Schalenmitte jede

fitnfte) der ungewohnlich fein gestreiften Rippen mit grb'sseren Warzchen be-

setzt, wodurch es sich von dieser Species unterscheidet.

Reuss nennt C. altemans eine der bezeichnendsten Versteinerungen im

Planerkalk von Kutschlin.

Cardium alutacenm Gldf.

1841. Goldfuss, Petr. Germ. II, t, CXL1V, Fig. 23.

Diese stark aufgeblahte, sehr fein gestreifte und dadarch charakteristi-

sche Marterberger Art ist von Goldfuss aus dem Kreidemergel von Haldem

beschrieben worden und ferner aus dem oberen Quadermergel von Hundorf und

Kreibitz in Bohmen, sowie von Strehlen und Weinbohla in Sachsen bekannt.

Cardium Ottoi (Gein.) Chimin

1867. Giimbol, Ostbayr. Grenzgeb. S. 765.

Eine am Marterberg nicht seltene Form, beziiglich der anf die Ab-

bildung zu verweisen ist, welche Giimbel von ihr giebt. Die Rippen unserer

Exemplare stehen etwas gedrangter.

Geinitz erwahnt sie aus dem Griinsand von Kieslingswalda ; nach

Giimbel bei Roding.

Cardium cf. deforme Gem.
Im Allgemeinen stimmen die schlecht erhaltenen Exemplare mit der

Geinitz'schen Form iiberein. Marterberg.

Cardium Eggcri Ctiimb.

1867. Giimbel, Ostbayr. Grenzgeb. S. 765.

Durch Beschreibung und Abbildung, die Giimbel (1. c.) giebt, hin-

langlich charakterisirt. Am Marterberg 1 haung.
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Crassatella cf. regularis (d'Orb.) Fric.

Die am Marterberg vorkommenden Formen scbliessen sicli an die

Fric'sehe regularis im Allgemeinen an, scheinen jedocli stets kleiner nnd

weniger gestreift zu sein.

? Isocardia sp.

Eine Reihe von Exemplaren , die von Giglmorgen und vom Marterberg

stammen, sind der I. sublumdata (d'Orb.) Fric der Grosse nacb almlich, haben

jedoch mehr gernndeteii Umriss nnd eine weniger scharfe Kante.

Cyprina sp.

Marterberg. Etwas der orbicularis Rom. ahnlich, jedocb nicbt (richer

bestimmbar.

Leda semilunaris (v. Bncli) Rss. sp.

184.5. Beuss, Bohm. Kr. t. XXIV, Kg. 14.

Mehrere vortrefflicb erbaltene Exemplare dieser zierlichen Species liefert

der Marterberg.

Reuse erwahnt sie als baufig vorkommend ans dem Planermergel von

L'uschitz, Priesen, Postelberg, Kystra, Kreibitz etc., G Umbel von Roding.

I,eda subaequalis Rss. sp.

1845. Beuss, Bohm. Kr. t. XXXIV, Fig. 24.

Der verlangerte Hinterrand lasst die Form zu Lcda stellen. Scbalen-

oberflache mit concentrischen Streifen verziert.

Vorkommen: Marterberg nacb Reuss im Planermergel von Postelberg.

Sucula pectinata (Sow.) Kss.

1845. Beuss, Bohm. Kr. t. XXXIV, Fig. 2.

Die sebr cbarakteristiscbe Kerbnng des Stirnrandes ist bei sammtlichen

Exemplaren deutlich zu crkennen; der Riicken ist ziemlich gewtilbt, dock

scbeint die Marterberger Form niemals die voile Grosse jener zu erreiclien,

die aus dem bobmisclien Planer stammen.

In Bobmen findet sie sick selten im oberen Planerkalk von Hundorf,

Kutscblin etc, sebr bating dagegen im Planermergel von Luscbitz, Priesen und

Postelberg, in Sacksen nacb Geinitz im Pliinerkalk von Streblen nnd Wein-

bobla, wabrscbeinlicb ancb im obertnronen Planermergel an der Walkmiihle

bei Pima. Im Gerhardsreuter Graben ist sie znm Theil durch N. ascendens

Altb. und IV". Beussi Giimb. ersetzt.

6*
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Anciila prodncta (Miss.) Rss.

1845. Reuss, Bolim. Ex. t. XXXIV, Fig. 17—20.

Von (ler grossen Menge der Exemplars dieser Species, die sammtlich

vom Marterberg stammen, lassen sich drei Varietaten unterscheiden.

a) Langlich- ovale Form mit fast mittelstandigem Wirbel, wenig geknickt.

b) Mittelhohe Form mit schwach nach vorn gebogenem Wirbel und

etwas starker geknicktem Schlossrand.

c) Hohe Form mit stark geknicktem Schlossrand, der gegen den Hinter-

rand zu concav, gegen den Vorderrand convex ist.

Im Planermergel von Priesen, Postelberg, Kystra, Kreibitz etc. sehr

haufig. Die im Gerhardsreuter Graben vorkommende procluda ist starker

gewb'lbt und zeigt eine sehr scliarfe concentrische Streifung.

Pectunculus cf. insculptns Bss.

Durcb etwas hohere Wolbnng des Riickens nnd den dentlicher hervor-

ragenden Wirbel von der Reussischen Species unterschieden. Sammtliche

Exemplare sind als Steinkerne erlialten, nnr einige zeigen Spuren einar

friilieren feinen Sclialenverzierung.

Vorkommen: Giglmorgen; nach Reuss ist insculptus im Planermergel

von Luschitz nicht gar selten, sehr selten jedoch im Planermergel von Priesen,

Postelberg und Kystra.

Area sp.

Bei Giglmorgen kommt eine Form nicht selten vor, die der Area sub-

glabra ziemlich nahe kommt, sich jedoch von ihr durch geringere Grosse und

einen mehr gerundeten Umriss wohl unterscheidet; sammtliche vorliegende

Exemplare sind mehr oder weniger verdriickt.

Area ail", strclilensis <jeiu.

Die in grosserer Menge vorliegenden Formen kommen der strehlensis

ziemlich nahe, zeigen jedoch von dieser charakteristischen Species mehrere

Verschiedenheiten. Der Vorderrand ist etwas mehr verUlngert, so dass er

ganz allmahlich in den Stirnrand iibergelit, der Hinterrand ist weniger schief

abgestutzt; in der Nahe des Wirbels zeigt die Schalenoberfiikhe feine Streifen.

Marterberg.

Nach Geinitz kommt die strehlensis selten imPlanerkalk vonStrehlen vor.
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Area ef. Matlieroniana d'Orh.

Es 1'asst zwar die vielfaclie Verdriickung dieser bei Marterberg und

Giglmorgen niclit seltenen Form eine genaue Bestimmung schwer zfl, docli

zeigen die verhaltnissmassig viel kleineren Exemplare eine bedeutende Ueber-

einstimmung mit der d'Orbigny'sehen Matheroniana , so dass eine Identitat

nicht aasgeschlossen erscheint.

Area undulata Kss.

1845. Eeuss, Bolim. Kr. t. XXXIV, Fig. 33.

Diese im PEnermergel von Luschitz, Priesen, Postelberg, Wollenitz etc.

uberaus hanfige Species findet sicli ancli am Marterberg in grosser Menge and

in alien den verschiedenen Entwickelungsstufen , in denen sie sicli im Priesener

Mergel zeigt.

Von der acliten undulata liessen sicli melirere Formen abtrennen, die

bei einem der ersteren sebr ahnlichen Umrisse viel breitere Rippen besitzen;

die Rippen sowie die wenig breiteren Zwiscbenfnrchen ersclieinen nocbmals

dnrcli feine Radiallinien geziert, die sicli bei besonders gntem Erhaltungs-

zustande gekornt zeigen.

Area cf. tenmistria Rss.

Der verhaltnissmassig kurze Sclilossrand, der, olme scharf abzusetzen,

in die Seitemiinder tibergelit, und die aussere Verzierung, die aus nndeutlichen

radialen, dnrcli Anwaelisstreifen gitterartig gesebnittenen Rippen bestebt, nahert

unsere Marterberger Form der tenuistria ziemlicb weit, docli ist erstere viel

kiirzer und gedrnngener.

Area fjJeiniizi Rss.

1845. Eeuss, Bohm. Kr. t, XXXIV, Fig. 31.

Diese bei Priesen mid im PEnermergel von Luschitz hanfige und sebr

charakteristische Form koinmt am Marterberg vor; Giimbel envabnt sie von

Roding.

Area aff. dictyopliora Rss.

Im allgemeinen Umriss der dictijophora zwar ahnlich, jedoch durch

ihre mehr gedrungene Gestalt und die grosse Feinheit der Radialrippen von

ihr unterschieden. Marterberg.
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*

Area afT. trapczoidca <*ciii.

Nur in Steinkernen erlialten, grobrippig: einige sparliche Schalenreste

tragen feine fadenfdrmige Zwischenrippen (wenigstens in den hinteren Furchen).

In Bohmen ist trapezoidea sehr selten im Exogyrensandstein von Malnitz

und im griinlichgrauen Qnader von Kreibitz.

Area sp.

Eine vom Martcrberg stammende Form schliesst sich ihrem Umriss

nach an die A. propinqua Rss. an, hat jedoch giatte Kippen und eine mehr

winklige Hinterseite.

Modiola radiata (91uii$t.) Iftss. sp.

Siehe Mittelplaner (Bucbleitener Schichten).

<

Pinna sp.

Von dieser Gattung liegen von Marterberg und Giglmorgen je ein

Exemplar vor, beide sind klein, langsgerippt; des schlechten Erhaltungs-

zustandes halber sind sie zu einer. nahcren Bestimmnng nicht geeignet.

Inoceramus Cuvieri (Sow.) C»ldl*.

1841. Ooldfuss, Petr. Gorm. II, t. CXI, Fig. 1.

Diese wichtige Leitmuschel scheint in den Marterberger Mergeln ziem-

lich haufig vorzukommen unci liegen meist wohlerbaltene und sicker bestimm-

bare Exemplare vor. Es variiren zwar unsere Formen zum Theil nicht un-

bedeutend im Scheitelwinkel, doch kann bei der Reichhaltigkeit des Materials

an einer Zugehorigkeit zum achten Cuvieri nicht gezweifelt werden.

In Bohmen erscheint die Species besonders haufig bei Hundorf, Teplitz,

Kutschlin, Liebschitz und am Sauerbrunnberg bei Bilin, in Sachsen im Planer-

kalk von Strehlen; Schliiter fand sie in den Emscher Mergeln.

InoccraiuuN sp.

An den J. Cuvieri schliesst sich eine bei Marterberg nicht selten vor-

kommende Form an, die durch ihre Mytilus-'&hnliche Form charakterisirt ist.

Schon ihre constante Kleinheit unterscheidet sie vom Cuvieri, mit dem sie

jedoch die verschiedenc Weise der Berippung gemein hat; ihrer schlanken

Gestalt nach nlihert sie sich etwas dem Brongniarti. Charakteristisch fur

unsere Art ist namentlich das Zusammentreffen der Kippen in einem gerundeten
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Winkel an einer melir crater weniger vortretenden abgerundet kantigen Erhohung,

welche diagonal vom Wirbel bis zum Stirnrand verlauft.

Inoceramns lain® Sou.

Sowerby, Mineralooncbologie t. 582, Fig. 1.

Anch von dieser Species liegt eine ganze Reihe von Exemplaren vor,

die eine Variability zeigen, wie sie selbst bei Inoceramen selten vorkommen

diirfte; nor durcli Beriicksicbtiguug des Gesammthabitus nnd der zablreichen

Uebergange kann man zu dem Schlusse gelangen, dass man es bier mit einer

abgescblossenen Art zn tliun habe. Das Hauptcontingent scheinen allerdings

die typischen Exemplare zn liefern, deren massig bobe, in ziemlich weiten

gleichmassigen Abstiinden von einander stehende Rippen kanm merkliehe

Zwiscbenstreifen zeigen. Bei einer Reihe von Formen zerfallen die Rippen

gewissermassen in Streifen von veranderlicber Starke, wahrend die extremsten

Formen die Anwachsstreifen nor mebr scbwach erkennen lassen, so dass die

Zwischenstreifen um so deutlicher hervortreten. Hierdurch erhalt diese Varietat

ein von der Hauptform ziemlich verschiedenes Anssehen.

Vorkommen: Marterberg nnd Giglmorgen; nach Reuss im oberen

Planerkalk von Hnndorf, im Planermergel von Kautz und Priesen, nach

Geinitz im Baculitenmergel von Luschitz, nach Giimbel in den Reinhansener

Schichten bei Regensburg.

Inocevainus tegnlatus (v. Hageiiow) Gem.
1839. Geinitz, Chsfrakterist. t. VI, Fig. II.

Nur durch ein einziges Exemplar vertreten, das jedoch die engstehenden,

streifenartigen Querrippen und die medianen Langsstreifen der Art deutlich

erkennen lasst. Geinitz vereinigte diese Form sparer wieder mit dem Inocer.

latus Sow. (als schmale Varietat desselben).

Vorkommen: Giglmorgen; Planerkalk von Strehlen.

dervillia solenoides (Defi*.) Rss.

1845. Reuss, Bobm. Kr. t. XXXII, Fig. 13.

Die zum Tbeil mit Scbale erhaltenen Brucbstiicke, die von dieser Art

vom Marterberg vorliegen, stimmen mit der von Reuss gegebenen Abbildung

wohl iiberein.
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In Bohmen kommt die Species im Planermergel von Luschitz, Priesen,

Horzenz und Kautz etc. vor, ferner findet sie sich im alpinen Procan bei

Siegsdorf.

Avicula glabra Rss.

1845. Eeuss, Bohm. Kr. t. XXXII. Fig. 5.

Mit der eharakteristischen Riickenkante versehenes Exemplar vom
Marterberg.

Avicula auoiuala (Sow.) Rss.

Siehe Mittelplaner (Buchleitener Schichten).

? Jjimia sj».

Zwei wohlerhaltene Exemplare einer kleinen Bivalve, die vom Marter-

berg stammen, schliessen sich ihrem Umrisse nacli dem Genus Lima an, das

Schloss war nicht bloszulegen. Die Schale ist gerundet, aber schwach nach

hinten verzogen, ist gleichmiissig ziemlich hoch gewolbt und besitzt wem'g
hervortretende nahe aneinandergeruckte Wirbel. Die dreissig radialen Rippen,

welche die Schale zieren, sind scharfkantig; sie werden durch Zwischenraume
getrennt, die kaum mehr als die Halfte der Rippenbreite betragen und in der

Schalenmitte etwas tiefer sind, wahrend sie gegen die Seiten hin flacher

werdend die Breite der Rippen erreichen und in der Nahe der Seitenwande

beinahe verschwinden. Ueber die ganze Schalenoberflache verlauten sehr feine

concentrische Linien, die sich jedoch znmeist nur in den Zwischenraumen
unterscheiden lassen.

I'ima canalifera Ooldf.

1841. Goldfuss, Petr. Germ. t. CIV, Fig. la.

Geinitz glaubt die von ihm aufgestellte L. multkostata mit der canali-

fera vereinigen zu miissen; das ziemlich reichhaltige Material jedoch, welches
uns von den hierher gehorigen Formen aus Buchleiten und Giglmorgen vor-

liegt, machte wieder eine Abscheidung noting, indem sich die alteren Formen
(Buchleiten) entschieden zur multkostata, die jiingeren (Giglmorgen) entschieden

zur canalifera stellen liessen, und zwischen den beiden keine Uebergange zu
erkennen waren.

Die Buchleitener Exemplare haben 25—30 niedrige, gewolbte Rippen,
mit Zwischenraumen, die eben so gross oder schmiiler als die Rippen sind;
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iiber beide laufen feinere und grobere Anwachsstreifen , von denen letztere

gegen den Stirnrand zn ziemlich gedrangt stehen.

Von den Giglmorgener Exemplaren hat keines iiber 20 Rippen: die-

selben sind hoch, leistenformig, kantig, oben abgeflacht. Am Steinkern sind

die Zwischenraume noch einmal so breit als die Rippen (s. Goldf. Petr. Germ.

II, Taf. CIV, Fig. 1), bei Exemplaren, deren Schale erhalten ist, etwas

schmaler. Die Schale zeigt ausser den feinen Anwachsstreifen anch eben-

solche Langsstreifen, derbere Anwachsstreifen kommen nicht vor. Die Lunula

ist tief eingedriickt.

Nach Goldfnss fmdet sich canalifera bei Quedlinbnrg, Haltern und

Reo-ensburg; nach Giimbel bei Roding, Bodenwohr, Thalmassing. Die multi-

costata Gein. erscheint im oberen Quader des sachsischen Elbthales, nach

Giimbel im oberen Mittelplaner bei Regensburg.

Pecten laevis 3TiKs.

1827. Nilsson, Petref. Suec. t. IX, Fig. 17.

Trotz der wenigen charakteristischen Merkmale, welche diese Species

zu bieten vermag, lassen sich doch mehrere vom Marterberg und von Gigl-

morgen stammende Exemplare derselbcn zuschreiben.

Reuss fand sie (selten) im Planermergel von Priesen, Giimbel bei

Roding Bodenwohr und Burglengenfeld. Im Gerhardsreuter Graben kommt

sie in kleineren Exemplaren vor.

Pecteii vii'gatns ^filss.

1827. Nilsson, Petref. Suec. t. IX, Pig. 15.

Eine kleine, am Marterberg nicht seltene Form, die durch bogenfdrmig

nach aussen verlaufende und mittelst feiner Linien getrennte Rippen charak-

terisirt ist, schliesst sich der Kilssoivschen Species sehr genau an; vom

P. curvatus Gein. nnterscheidet sie sich hauptsiichlich durch die schlankere

Form und die stets geringeren Dimensionen der ausgebildeten Exemplare.

Nach Giimbel in den Callianassen- und Pulverthurm-Schichten bei

Regensburg.

Pecten ef. semiplieatiis Alth.

Obo-leich die vorliegenden Formen ziemlich schlecht erhalten sind, so

lassen doch die medianen Radialstreifen sich deutlich unterscheiden, welche

Kova Acta XLII. Nr. 1.
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die Art besonders auszeiclmen. Es besitzen zwar unsere Exemplare starker

entwickelte Ohren, als die Alth'sche Species, sind jedoch sonst derselben identisch.

Vorkommen: Marterberg; nach Favre erscheint semiplicatus in der

Lemberger Kreide.

Pecten cf. snblaminosus Favre.

Durch die Streifung dem sublaminosus sehr nahe steliend, unterscheidet

sich die Marterberger Art von der nach Favre bei Nagorzany vorkommenden

durch grossere Ohren and breitere, rundere Gestalt; zur Abtrennung einer

nenen Form diirfte jedoch das vorliegende Material nicht geniigen.

Pecten curvatns C*ein.

Siehe Mittelplaner (Buchleitener Schichten).

Pecten n. sp.

Fin leider unvollstiindiges Exemplar eines Pecten aus dem Merge! von

Giglmorgen zeichnet sich durch seine sehr breiten und flachen Rippen aus, so

dass sein Gesammthabitus eher an tertiare Pectines erinnert; es zeigt in der

That mit dem Pecten Leythayanus Partsch aus dem Leitha-Kalk von Hohn-

dorf bei Leobschiitz dem Umriss und der Beschaffenheit der Berippung nach

die grosste Aehnlichkeit, und theilt mit diesem audi die iiusserst feine con-

centrische wellenformige Streifung.

Janii-a quinquecostata Sow.

Siehe Mittelplaner (Buchleitener Schichten).

Anomia subti'uncata €}cin.

Siehe Mittelplaner (Buchleitener Schichten). Die am Marterberg vor-

kommenden Formen haben eine mehr lang-liche Gestalt.

Ostrea Kggeri Cniimb.

Durch Giimbel's Beschreibung und Abbildung (Ostbayr. Grenzgeb.

S. 768) wohl charakterisirt.

Ostrea sulcata (ISlumcnb.) Rss.

Siehe oben (Buchleitener Schichten).
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6. Echinodermen.

Micraster cor testudiiiai'iiim Gldf. sp.

1845. Goldfuss, Petr. Germ. I. t. XLVIII, Fig. 5.

Obgleich sammtliche der vorliegenden Exemplare mehr oder weniger

verquetscht sind, lassen sie doch mit dem in Bcihmen im oberen Scaphiten-

Planer and zum Theil in den oberen Priesener Schichten auftretenden cor

testudinarium eine vollstandige Uebereinstimmung erkennen. Marterberg and

Giglmcirgen.

Reuss erwahnt dieses Leitfossil aus dem Planerkalk von Dorna, Hon-

dorf arid Teplitz, Geinitz aus dem Planerkalk des sachsischen Elbthales bei

Weinbohla and Strehlen and clem oberen Quadermergel der sachsischen Schweiz:

in Oberschlesien kommt es bei Oppeln vor.

7. Anthozoen.

Micrabacia coronula Edw. et Haiuie.

Palaoontographical Society 1850, t. 10, Fig. 4.

Von dieser zierlicben Form liegen einige Exemplare vom Marterberg

vor, die sehr genau mit der von Edwards and Haime gegebenen Abbildang

und Beschreibang iibereinstimmen.

Trocbosinilia ait", tubevosa Edw. et Haime.

Der mangelhafte Erhaltungszustand lasst eine sichere Bestimmung nicbt

zu, docb schliesst sich unsere Form eng an die genannte Art an.

8. Bryozoen.

Auch die bier vorkommenden Bryozoen zeigen wie die Buchleitener

einen allzn scblecbten Erhaltungszustand, als dass sie eine nahere Bestimmung

zulassen warden.

9. Foraminiferen.

Giimbcl fiihrt aus den Marterberger Schichten folgende Arten an: 1
)

Nodosaria amiulata Rss., N. polygona Rss., N. Zippei Rss., Frondi-

cularia Corded Rss., F. angusta Nilss., Marginularia ensis Rss, FlabeUina

i) Ostbayr. Grenzgebiige S. 760 u. 761.
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cordata Rss., Cristellaria rotula Em. sp., Botalia cf. auricula Rom., Bosalina

ammonoides Rss., Globigerina cretacea d'Orb., Textidaria globulosa Rss., J?M£-

dogonium Murchisoni Rss. sp.

In dem mir zu Gebote stehenden Material fanden sich:

3fbdosaria Zippci Rss.

Nur in einem Exemplare vorliegend, das sicli jedoch mit den typisclien

bohmischen Formen identisch zeigt. Marterberg.

Nodosaria (Oentalina) annulata Rss. sp.

Stimmt mit der in den Priesener Mergeln von Luschitz vorkommenden

gleichnamigen Species tiberein. Marterberg.

.Tlargiiiuliua trilobata d'Orb.

Diese cbarakteristische Kreideart kommt am Marterberg niclit selten

vor; sie ist mit Eobulina (Cristellaria) rohdata Lmk. das haufigste Fossi

dieser Schichten.

Robulina (Cristellaria) rotulata ILtisk.

Stimmt mit den in analogen bohmischen Schichten vorkommenden

Exemplaren vollstandig iiberein.

Flabellina cordata Rss.

Diese bei Voglarn nnd Buchleiten seltene Form findet sich in den

hoheren Schichten von Marterberg ziemlich haufig, ein Verlulltniss, das audi

in den entsprechenden bohmischen Schichten zu constatiren ist.

Ciilobigerina cretacea d'Orb.

In den Marterbergschichten nur in vereinzelten Exemplaren, im boh-

mischen Planermergel stellenweise sehr haufig.

Biscorbina (Rosalina) marginata Rss. sp.

Ebenfalls in manchen Lagen des bohmischen Scaphitenplaners massen-

haft, dagegen am Marterberg sehr selten, jedoch in typischen Exemplaren.

Verneiiiliiia Broimi Rss.

Die Marterberger Form hat etwas hohere Kammern, als die typische

Broimi, schliesst sich jedoch sonst eno- an dieselbe an.
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10. Pflanzen.

Ein vom Marterberg stammender kleiner Zweig1 nahert sich ausser-

ordentlich der

Sequoia Refclienbachi (Gcin. sp.) Heer,

lasst jedoch eine sichere Bestimmtmg nicht zu.

Ausserdem kommen dort verkohlte Pflanzenreste vor, deren Struktur

auf Coniferen hinweist, und Spuren von bernsteiniihiilicher Substanz.

In nachfolgender iibersichtlicher Zusammenstellung der naher bestimmbaren

Ortenburger Procanversteinerungen sind die besonders charakteristischen durch gesperrte

Schrift hervorgehoben.

Wahrend die entsprechenden mittelbayrischen, bohmischen und sachsischen Procan-

scbicbten mit unseren Ortenburger Scbichten sich mit ziemlicher Sicberheit in Beziebung

bringen liessen, konnten wir dies betreffs der Siegsdorfer Scbicbten nicht feststellen und

sind dieselben deshalb nicht in die Tabelle aufgenommen worden.

A. Buchleitener Schichten.

jj^ == Eisbuckel- und Pulverthurm-Schichten der mittelbayrischen Procanformation,

B = Bolimen (Sohicliten von Hundorf, Kutschlin, Kosstitz, Mallnitz).

S = Saehsen (Strehlener Pliinerkalk).

Buchleiten. M. B. S.

l. Fische.

— + —
Oxyrhina angustidens Rss — + +

— + +
— + —

Ptychodus mammillaris (Ag.) Gem. .
— + +

Acrodus triangularis Rss — + —

2. Krebse.

Enoploclytia Leachi Mant. sp. . .

— + +
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Bucbleiten.

3. Gasteropoden.

Turritella multistriata Rss.

Pleurotomaria linearis Mant. sp.

4. Conchiferen.

Pectunculus sublaevis Rss

Area subglahra d'Orb

Modiola radiata (Miinst.) Rss. sp. . .

.

Inocerarnus Brongniarti Sow.

Avicula anomala (Sow.) Rss

Lima multicostata Gein. pars. .

Lima aspera (Mant.) Rss

Lima elongata Sow. sp

Pecten curvatus Gein

Pecten Dujardini (A. Romer) Rss. . .

Janira quinquecostata d'Orb. . .

Anomia suUruncata (Gein.) Rss. . .

Exogyra Beussi Giimb. sp . . . .

Ostrca insignis n. sp

Ostrea? sigmoidea (Rss.) Coqu. . . .

Ostrea sulcata (Blumenb.) Rss. . . .

5. Brachiopoden.

Bliynchonella bohemica Scblonb.

Bhynchonella plicatilis Sow. sp. . .

Terebrahdina rigida Sow. ....
Terebratulina striatula Mant. . .

Terebratulina chrysalis Schloth. sp.

Magas Geinitzi U. Schlonb. .

M. B. S.

+
+
+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
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B. Marterberger Schichten.

B = Bblrmen (Priesener, Postelberger, Luschitzer Morgel).

S = Saohsen (Baeulitcnmergel bei Zatzschke), Schichten von Kieslingswalda.

Marterberg. B. S.

1. Fische.

— —
— —
+ +
+ —

2. Serpulen.

— +
— —

Serjnda filiformis (Sow.) Rss — +
;). Cepbalopoden.

Ammonites tricarinatus d'Orb. . .. .
— —

+ +
Scap kites Cottae Rss. sp + +

+ —
+ —

Baculites bo hem tens Scklonb. et Fric. + —

4. Gasteropodeiii

Alaria mecjaloptcra Rss. sp + +
Alaria vespertilio Goldf, sp — —
Pynda costata (A. Romer) Gem. sp. . .

— +
Yoluta clongata Sow. sp + —

+ —
Natiea rugosa Rom + +
Turritella multistriata Rss + 4-

— +
+ —

5. Bivalveii.

— +
Corbula caudata (Niks.) Rss + —

+ —
+ —
— +
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Marterberg.

+

+

+
+
+

Venus Reussiana Gein

Venus Goldfussi Gein

Venus subdecussata (A. Romer) Gein. . .

Astarte acuta Rss

Eripliyla striata Sow. sp

? Eriphyla lenticularis Gldf. sp

Cardium alutaceum Goldf.

Cardium Ottoi (Gein.) Giimb

Cardium Eggeri Giimb

Leda semilunaris (v. Buch) Rss. sp. . .

Leda subaequalis Rss. sp

Nucula pectinata (Sow.) Rss

Nucula producta (Nilss.) Rss

Area undulata Rss

Area Geinitsi Rss

Modiola radiata (Miinst.) Rss. sp. . . .

Inoceramus Cuvieri (Sow.) Goldf. . .

Inoceramus latus Sow

Inoceramus tegulatus (v. Hagenow) Gein. .

Gervillia solenoides (Defr.) Rss

Avicula glabra Rss

Avicula anomala (Sow.) Rss

Lima canalifera Goldf.

Pecten laevis Nilss

Pecten curvatus Gein.

Pecten virgatus Nilss. .

Janira quinquccoslata Sow

Anomia subtruncata Gein

Ostrea sulcata, (Blumenb.) Rss

Ostrea Eggeri Giimb. .

6. Echiuodernien.

Micraster cor testudinarium Gldf. sp.

7. Autliozoen.

Mkrabacia coronula Edw. et Haime . .

+
+

+
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III.

Schlussfolgerungen.

Wenn wir die bereits mehrfach erwahnte Uebereinstimmung cler hier

beschriebenen Procanvorkommnisse mit jenen der gleichaltrigen Schichten in

Bohmen und Sachsen in ibren Details weiter verfolgen, so ergiebt sich

zweifellos, dass die Fauna der Bnebleitener Schichten sich eng an die der

Wehlowitzer und Hundorfer Schichten in Bohmen und die der Copitzer und

Strehlener Schichten in Sachsen, sowie die Fauna des Marterberges an die

der bohmischen Mergel von Priesen und der Baculitenmergel in Sachsen

anschliesst.

Speciell von den Buchleitener Formen sind es

Enoploclytia Leachi, Pleurotomaria linearis, Pechmculus sublaevis,

Inoceramus Brongniarti, Lima multicostata, Lima elongata, Ostrea

insignis, Bhjnclionella bohemica, Magas Geinitsi,

deren Uebereinstimmung mit den ans den entsprechenden bohmischen und

sachsischen Schichten bekannten Vorkomnmissen von besonderer Bedeutung ist.

Die Marterberger Schichten liefern

Baculites bohemicus, Hamites bohemicus, Hamites verus, Ammonites

tricarinatus, Amm. Neptuni, Alaria megaloptera, Al. vespertilio, Den-

talium polygonum, Cardium Ottoi, C. JEggeri, Leda semilunaris, Ino-

ceramus Cuvieri, In, latus, Lima canalifera, Micraster cor testudinarium

als eharakteristische Leitfossilien. —
Ueberblicken wir nun die Resultate vorliegender Arbeit, so sind die-

selben, wie bereits erwahnt, allerdings wesentlich negativer Natur, indem es

nur moglich war, einer bereits ausgesprochenen Anschauung eine vielleicht

Nova Acta XLII. Nr. 1. 8
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noch eingehendere Begriindung zu geben. Namentlich gilt dies fur die Be-

ziehungen der Ortenburger Procanschichten zu jenen des bohmisch-sachsischen

Procanmeeres. In dieser Richtung erwies sich die palaontologische Ueberein-

stimmung so bedeutend, dass an einem einstigen Zusammenhang der Orten-

burger Bucht mit dem bohmisch-sachsischen Procanmeere kaum gezweifelt

werden kann; derselbe wurde vielleicht vor dem Absatze der Cblomecker
Sehichten, fur die bei Ortenburg keine Analogie vorlianden ist, aufgeboben.

Von Interesse diirfte aber aucb die Aehnlichkeit der Ortenburger Fauna mit

der von Kieslingswalda sein, weil sich hieraus der Schluss Ziehen lasst, dass

eine Verbindung des norddeutschen Kreidemeeres mit jenem von Bohmen,
Sachsen und der Regensburg-Passauer Gegend ausser durch das Elbthal auch

iiber Schlesien denkbar ist.

Anders gestalten sich die Beziehungen zu den der ersten Betraehtung

nach mit den Marterberger Sehichten (namentlich petrographisch) so ahnlichen

Procanablagerungen von Siegsdorf. Die eingehenden Vergleiche, die Herr
v. Suttner mit dem im Miinchener paliiontologischen Museum liegenden

Material anstellte, ergaben ungleich mehr directe Beriihrungspunkte mit den

norddeutschen und Lemberger obersten Prociinschichten, als mit jenen des

obenerwahnten Prociinbeckens
; die grosse Aehnlichkeit, welche beide Faunen

auf den ersten Blick zeigen, erwies sich bei naherem Stadium als Resultat

einer allerdings genauen Analogie in der Faciesentwickelung beider Ablagerungen.

Vergeblich sucht man aber nach wirklich identischen Formen, denn selbst jene,

welche die gleiche Speciesbezeichnung erhalten miissen, zeigen stets ungleich

grossere Verschiedenheiten zwischen den Siegsdorfer und etwa den bohmischen

und den Passauer Formen, als jene nnter sich. So gross daher auch die

aussere Aehnlichkeit der Siegsdorfer Ablagerung in der Gesteinsbeschaffenheit,

im Erhaltungszustande und im Gesammtbilde der Fauna mit jener der oberen

Sehichten des mitteldeutschen Procanbeckens ist, so liefert unsere Untersuchuno'

doch bios die Bestatigung der Anschauung, dass wir es hicr entweder mit

analogen Entwickelungen in zwei verschiedenen Meeren oder so^ar wrahr-

scheinlich mit ungleichzeitigen Bddungen zu than haben.
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Erklarung der Tafel,

Fig. l.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

Lcptophragma ramosum m. Exemplar in natiirlicber Grosse.

do. Munching eines Radialkanales von der ausseren Oberflache mit dem daran-

stossenden Skelete.

do. Miindung eines Radialkanales von der Innenflache.

do. Theil des Skeletes aus der Mitte des Schwammkorpers der flaobgedriickten

Formen.

do. Theil des Skeletes aus dem inneren Scbwammkorper der cylindriscken

Formen.

Plocoscyphia Eggcri m. Theil der Oberfladie.

do. Skolet dieser Art.

do. Exemplar in natiirlicber Grosse.

Phcoscyphia? Moglicberweise eine Wurzel dieser Art. Natiirliche Grosse.

Skelet dieser Form.

Astrodadia furcata m. Exemplar in natiirlicher Grosse.

do. Querscbnitt eines Armes in natiirlicber Grosse.

do. Einzelne Skeletkorper.

do. Theil des Skeletes im Zusammenhang.

Die mikroskopischen Praparate (Kg. 2— 7, 10, 13, 14) sind naoh der von Zittel

(Studien iiber fossile Spongien, 1877) befolgteu Methode hergestellt und mittels Camera lucida

gezeioknet worden. Maasstab wie dort.
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Die im Nachstehenden aufgefiihrten Lepidopteren sind zum grosseren

Thcil von Herrn Stabsarzt Dr. Falkenstein an der Westkiiste Afrikas ge-

sammelt, and zwar in einer Factorei Chinchoxo, welche 5° 9,24 S. Br. unci

12° 3,75 0. L. von Greenw. liegt.

t)ass bei den Heteroceren hoch melir als bei den Rhopaloeeren die

Gestalt des Fliigelgeliders ein Haupteintheilungsmoment bildet, wird jetzt wolil

schon melir anerkannt, als friiher. Leider liat man jedocli bei der Aufstellung

neuer Gattungen oft noch immer nicht hieranf Riicksicht genommen. Erst

wenn eine grosse Anzahl von Abbildungen des Geaders vorliegen werden,

wird man mit grosserer Sicherheit als jetzt die nachsten Verwandten zusammen-

bringen konnen. Daher babe ieb bei den nachstehenden Arten das Geader

stets° abbilden lassen, wenn es von dem der mir zugauglichen nachsten Ver-

wandten betrachtlich abwicb.

Es sei mir bier noch gestattet, der Leopoldinisch-Caroliniscben Akademie,

wie aucb der Afrikaniscben Gesellscbaft in Deutscbland fur die Bewilligung

bedeutender Geldmittel zur Herstellung dieser und anderer Tafeln ») ganz ge-

borsamst zu danken. Es gebt hieraus wobl zur Geniige bervor, dass der

Afrikaniscben Gesellscbaft nicht allein geograpbiscbe Interessen am Herzen

liegen, sondern dass sie Mies, was in ihren Kraften stent, tbut, urn aucb die

Ubrige'n Entdeckungen ihrer Reisenden zu verwertben.

i) Mitthcikmgcn des Munchener Bat. Ver. 1879. Nova Acta 1879.
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Auch den Herren Dr. Aurivillius in Stockholm, A. G. Butler in

London, Dr. Criiger in Hamburg and C. Plotz in Greifswalde erlanbe ich

mir, fiir giitigst ertheilte Auskunft bestens zu danken.

Hepialidae.

Gorgopis 1
) Zellerii 2

) n. sp. t. 2, f. 22.

Forma fere ut in Libania (Cram. t. 356, f. F.); fusca; ala antica supra strigis duabus

longitudinalibus, quarum anterior ad limbum bifida. Longitudo alao anticae 0,021 m.

Dunkelbraun, Fiihler heller. Auf der Oberseite des Vorderfiiigels ver-

laufen zwei Langsstriche, der hintere von der Flligelwurzel bis liber die

Mitte, der vordere fast bis zum Saume, cloch beginnt er nicht an derWnrzel;

saumwiirts theilt er sich gabelfdrmig und schliesst theibveise einen dunklen,

abgerundeten, an der Schlussader der Discoidalzelle gelegenen Fleck ein.

Nach einem Stiick. Cap.

Gorgopis Butlerii 3
) n. sp. t. 2, f. 25.

Pallido-fusca; ala antica albido maculata. Longitudo alae anticae 0,017 m.

Blass dunkelbraun, Fiihler ins Schwarze iibergehend. Die Oberseite

des Vorderfiiigels ist weiss gezeichnet. Fine zusammenhangende weisse Fiir-

bung durchzieht den Fliigel der Liinge nach von der Wurzel bis fast zum
Saume, welche an ihrer hinteren Seite fleckig ist und einen an der Schluss-

ader der Discoidalzelle gelegenen Fleck einschliesst ; den Saum begleitet eine

weisse Wellenlinie.

Nach einem Stiick. Cap.

J
) Walker, List, Lep. Brit. Mus. Het. VII, p. 1565.

2
)
Nach Horrn Professor Z oiler in Grunhof bei Stettin.

3
) Nach Herm A. G. Butler in London.
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Thyrididae.

Pachythyris l
) Zellerii 2

) n. sp. t. 1, f. 7.

Alae clentatae, rubrae maculis fuscis, posticae maculis tribus fenestratis. Abdomen rubrum.

Longitudo alac anticae 0,011 m.

Fliio-el gezahnt, der Vorderrand des Vorderfliigels zeigt ziemlich in der

Mitte, jedoch der Fliigelspitze etwas genahert, eine Einbuchtmig.

Grundfarbe der Fliigel oberseits rotbbraun mit graubraunen Zeichnungen

in Gestalt von Zackenlinien und Binden, welche auf dem Vorderflugel eine

grossere Ausdehnung annebmen, so dass bier das Rothbraun schwacher ent-

wickelt ist. Der Wnrzel der Hinterrliigel genahert steben drei durcbsichtige

Flecken, zwei grossere, welche mit einander verschmolzen sind und ein dritter

punktartiger, welcher vor dem ausseren der beiden grosseren gelegen ist.

Franzen zum grossten Theil gelb; ebenso ist der Vorderrand des

Vorderfliigels an zwei Stellen, an der Einbuchtung und mehr wurzelwarts,

gelb gefarbt.

Unterseite blass rothbraun mit dunkleren, graubraunen Zackenlinien

und fleckigen Binden, welche auf dem Vorderflugel einen griinlichen Ton an-

nebmen.

Kopf und Brust graubraun mit griinlicbem Tone. Die Oberseite der

Brust tragt sebr grosse breite Scbuppen. Hinterleib roth mit graubrauner

Querbinde auf der Oberseite dicht vor der binteren Spitze.

Fuhler braunlich mit dunklerer Spitze. Palpen graubraun, Beine mehr

rothlicb.

Nach einem Stuck. Cbincboxo.

Agaristidae.

Pais 3
)
Moldaenkei 1

) n. sp. t. 2, f. 15.

•

-i „im^. anticae supra nigrae maculis ferrugineis. Partes
Alae ferrugmeae margmibus nigra, anucae suP±c a

ceterae nigrae. Longitudo alae anticae 0,021 m.

. „ „ w ,„ tt t 1*, f 1 steht nalie Platythyris Grote und Kobbson.
i) Pach.yth.yris Felder, Novara.li, t. to, i. i, hLUlu

•> i

) Kach Herrn Professor Zeller in Gxunhof bci Stettin.

S) Htibn. Yerz. p. 279.

i) Nach Herrn Gymnasmllehrer K. Moldaake b Hohensteb in Ostpreussen.
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Vorderfliigel oberseits scbwarz mit rostrothen Zeichnungen: vier grosse

abgerundete Flecken stehen auf der Wurzelbalfte. Den Saum begleitet eine

Reihe kleinerer Flecken; von ihr verlauft bis an die Discoidalzelle zwischen

Ader 2 mid 3 ein langgestreckter Fleck.

Unterseite des Vorderfliigels rostrotb mit breiter scliwarzer Farbung

am Saum und Vorderrande von der Spitze bis zum Ehde der Discoidalzelle;

von diesem bis zur Wurzel bat die schwarze Farbung bedeutend an Breite

abgenommen.

Hinterfltigel beiderseits rostrotb mit scbmaler scliwarzer Saumfarbung.

Franzen beider Fliigelpaare und Behaarung am Innenrande des Hinter-

fliigels beiderseits schwarzlich , ebenso Korper und Gliedmassen.

Nach einem Stuck. Cap.

Eusemia 1
) Falkensteinii 2

) n. sp. t. \, f. 10.

Alae supra et subtus ochraceo-rufae margine posteriore late nigro, qui color in anticis

fere tertiam partem alae explet fasciaque alba maculata apicali ornatus est.

Ciliae utriusque alae albo-maculatae , abdominis segmenta supra ocbraceo-rufo

fasciata. Longitudo alae anticae 0,032 m.

Fliigel gelbroth mit breiter scliwarzer Saumfarbung, welche an der

Spitze des Vorderfliigels weit in den Discus hineinreicbt und bier von einer

weissen aus langgestreckten Flecken zusammengesetzten ]3inde durcbzogen

wird. Ein. weisser Fleck stebt am Analwinkel des Vorderfliigels; auch zeigt

die schwarze Saumfarbung der Hinterfiiigel einige, besonders unterseits deut-

licbe weisse Flecken. Vorder- und Innenrand des Vorderfliigels scbwarz ge-

saumt. Franzen beider Fliigelpaare schwarz mit weissen Btiscbeln.

Die Unterseite stimmt fast genau mit der oberen.

Die iibrigen Gliedmassen, wie auch Kopf und Korper, scbwarz mit

fast denselben weissen und gelben Zeichnungen wie bei Eus. Euphemia Cram.

Hinterleib unterseits mit drei Langsreihen weisser Flecken besetzt. Die gelben

Querbinden der Oberseite des Hinterleibes sind an ibren unteren Enden

weiss; die Binde des verletzten Binges ist auch oberseits weiss. Hinter-

leibsspitze gelb.

1

)
Dalman, Vet. Acad. Handl. 1824.

2
)

Nacli Herrn Stabsarzt Dr. Falkeustein in Berlin.
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Von Poggei J
) unterscbeidet sicb vorliegende Art dadurch, dass bei

letzterer die Fliigel abgerundeter sind; ihre Gnmdfarbe geht mebr ins Gelbe

liber; die weissen Flecken, welcbe die Qnerbinde an der Spitze der Vorder-

fliigels zusamensetzen, sind bei ibr grosser. Der scbwarze, bleiglanzend ge-

kernte Fleck auf der Schlussrippe der Discoidalzelle des Vorderfliigels bei

Poggei fehlt vorliegender Art, wenngleicb sicb einige wenige bleiglanzende

Schuppen erkennen lassen; anch die iibrigen bleiglanzenden Flecken, welcbe

sicb im Scbwarz des Vorderfliigels bei Poggei finden, sind hier fast ganz ge-

schwnnden. Der Sanm ist nicbt allein an den Hinterfliigeln, wie bei Poggei,

sondern aucb an den vorderen dentlicb weiss gefleckt. Die Oberseite des

Hinterleibes ist scbwarz and gelb gebiindert, bei Poggei dagegen triigt sie

einen grossen gelben Sattel.

Aber dennocb ist es moglicb, dass Poggei unci Fdkensteinii die beiden

Geschlechter einer Art bilden.

Nacb einem Stiick (?). Chincboxo.

Liparidae.

Lacipa 2
)
Quadripunctata n. sp. t. 2, f. 4.

Fere tit L. gracilis Hopff. (Peters Reise nach Mossambique) ,
sed ala antica supra qua-

tuor punctis Biediis. Lougitudo alae anticae 0,011 m.

Oberseite des Vorderfliigels weiss; Sanm von einer Reibe schwarzer

Punkte beo'leitet. Zwei gelbe Qnerbinden durcbzieben den Fliigel vom Vorder-

zum Innenrande, ein gelber Fleck liegt an der Wurzel am Vorderrande.

Zwiscben den beiden Binden liegen am Knde der Discoidalzelle vier scbwarze

Punkte, einer in der Niibe der Fliigelwurzel.

Unterseite des Vorderfliigels russig, am Innenrande weisslich, ebenso

die Franzen. Die schwarzen Punkte der Oberseite sind unterseits wenig oder

o-ar nicbt sicbtbar.

Hinterfliigel beiderseits weiss mit gelblichem Anfluge. An der Spitze

lassen sicb Spuren schwarzer Punkte wabrnebmen. Ein grosserer sebwarzer

Punkt steht unterseits in der Mitte des Fliigels.

i) Mittheilungen des Miinehener entomologisclicn Vercins 1879,

2-) Walker, List. Lep. Ret. Brit, llus. IV, p. 790.

31, t. 2, f.
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Korper imd Beine, soweit es sich erkennen lasst, gelWich mit sehwarz-

lichen Zeichnungen.

Von Gracilis unterscheidet sich diese Art durck vier schwarze Punkte

auf der Oberseite in der Mitte des Vorderfliigels, durck abweichende Form

der beiden gelben Binden, durch mehr russige Farbung der Unterseite des

Vorderfliigels and mebr weissen Ton der Hinterfliigel.

Nach einem Stuck (s). Chinchoxo.

Lacipa Distantii 1
) n. sp. t. 2, f. 7.

Ala antica supra argentea fasciis duabus ochraceis nigro marginatis, serie nigrorurn

puuetorum limbum sequentium, subtus fusca. Ala postica supra et subtus albida,

ad limbum fuscescens. Ciliae utriusque alae supra et subtus ocbraceae albidis

apicibus. Longitudo alae anticae 0,012 m.

Oberseite des Vorderfliigels weiss, silberglanzend mit dunkelbraunem

Vorderrande and zwei gelben, vom Vorder- zum Innenrande verlaufenden,

gekriimmten, durch schwarze Punkte begrenzten Querbinden. Besonders deut-

lich ist die Punktreihe, welche die aussere gelbe Binde auf der Aussenseite

begrenzt. Ziemlich parallel dieser verlauft dicht am Saume im Weiss eine

Reihe schwarzer Punkte. Zwischen den beiden Binden zeigt sich schwarze

Schattirung und eine schwarze, gelb umrandete, x-fdrmige Discoidalmakel ; an

der Fliigelwurzel zwei gelbe Flecken.

Die Unterseite des Vorderfliigels ist fast einfarbig matt dunkelbraun

mit etwas weisslicher Schattirung in der Discoidalzelle und gelblicher am

Vorderrande, da, wo oberseits die aussere gelbe Querbinde beginnt.

Der Hinterfliigel ist beiderseits weisslich mit braunlicher Schattirung

am Saume und Vorderrande.

Franzen beiderseits gelb mit weissen Spitzen.

Kopf gelb; Brust graubraun, oberseits gelb gefleckt; Hinterleib gelb,

graubraun an den Segmenteinschnitten : Ftihler graubraun, Schaft weisslich;

Palpen gelb; Fiisse gelb mit dunklen Kingen.

Nach einem Stiick {$), Cap.

J
) Naoh Herrn W. L. Distant, Director des anthropologisclien Institute in Londo
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Euproctis J
) Falkensteiuii 2

) n. sp.

Alba- alae paucis nigris tegulis conspersae; antennae luteo pectinatae; abdomen apice

flavo. Longitudo alae anticae 3 0,011 m, ? 0,017 m.

Die weissen Fliigel (besonders die Oberseite der vorderen) sind mit

sparlicben sebwarzen Scbuppen bestreut. Die librigen Gliedmassen, wie audi

Kopf und Korper weiss; Kammzalme tier FiiMer gelblicb; Hinterleibsende

o-olclo-elb. Beim 3 ist ancb Ober- und Unterscbenkel des ersten Beinpaares

tbeibveise gelb behaart.

Die Art stebt Auriflua sebr nahe und scbeint sicb nur durcb die

sebwarze Bestaubung auf der Oberseite des Vorderflugels von ibr zu unter-

sclieiden.

Nach vier Stucken (1 3, 3 ?). Chineboxo.

Dasychira 3
) Saussurei 1

) n. sp. t. \, I 13.

Pallido-fusca; alae anticae supra cinereo et fusco marmoratae maculis fasciisque macu-

latis transversa nigris; alae subtus pallidiores. Longitudo alae anticae 0,024 m.

Die Grundfarbe ist braunlicb. Die Vorderfliigel sind oberseits gelbgrau

und braun marmorirt mit welligen oder gezackten sebwarzbraunen Querbinden.

Zwiscben den beiden der Wurzel zunachst liegenden befmden sicb dicbt neben

einander zwei sebwarzbraune Flecken, zwischen den beiden ausseren verlaaft

eine Reihe tbeils grosserer, theils kleinerer schwarzbrauner Flecken. Hinter-

fliio-el einfarbig braunlicb. Unterseite beider Fliigelpaare einfarbig braunlicb,

etwas heller als oberseits, von einer nur sebr sebwacb hervortretenden dunk-

leren Querbinde durclizogen.

Die tibrigen Gliedmassen, Kopf und Korper braunlicb; Fiisse braunlicb

nut scbwarzlicben Zeicbnungen. Am vorderen Tlxeil des Hinterleibes steht

oberseits ein dicker brauner Haarbiiscbel.

Nacb einem Stuck. Cbincboxo.

i) Hiibn.

2) Nach Herrn Stabsarzt Dr. Falkenstein in Berlin.

3) Steph. HI- Brit. Ent. Haust. II, 58.

i) Nach Herrn Dr. Henri de Saussure in Genf.

Nova Acta XLII. Nr. 2.
10
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Saturiiidae.

Saturnia Kuntzei *) n. sp. t. 2, f. 14.

Alae supra rubro-cervino-testaceae; anticae luna fenestrata angusta, fusco marginata ad

cellulam discoidalem et duabus fasciis linearibus, transversis, dentatis, fuscis, regione

marginis interioris fusca; posticae una fascia parum perspicua. Alae subtus fusco

conspersae. Alae anticae subfalcatae. Rami antennarum duplicati. Venae fere ut

in Aglia Tau L. et Polythysana Eubresemti Blanch. Longitudo alae anticae 0,027 m.

Grnndfarbe cler Flttgel oberseits gelblich, mit Rehfarben durchmischt,

schwach rothlich angehaucht mit braimer Saumlinie unci gelblichen, tbeilweise

braungefleckten Franzen. Die Vorderfliigel tragen eine schmale, sclmppenlose,

monclfdrniige, braun nmsaumte Makel an der Schlussader cler Discoidalzelle

und zwei gezackte, vom Vorder- zum Innenrande verlaufende schmale braune

Querbinden, die eine in der Nahe der Fliigelwurzel, die zAveite zwischen

Discoidalzelle unci Saum. Die Mitte des Innenrandes des Vorderfliigels ist

schwarzbraun; diese Farbung zieht sich schattenartig bis zur Fliigelspitze. —
Am Hinterfliigel markirt sich nur schwach die aussere Querbinde, die innere

ist gar nicht sichtbar.

Unterseits ist die Grundfarbe starker rothlich, dunkel bespritzt, von

den Binden ist wenig sichtbar, das den durchsichtigen Mondfleek am Vorder-

fliigel begrenzencle Braun ist unterseits schwacher. Auf dem Hinterfliigel zeigt

sich an cler Schlussader cler Discoidalzelle ein dunkler Punkt

Beine, Palpen, Unterseite der Brust unci Kopf rothlich, Halskragen

weisslich, braun gesaumt. Oberseite der Brust mit wolligen, gelben Haaren

bedeckt. Der Hinterleib ist kahl, so class man nur die Chitinhaut sieht; ob

dieses clurch eine Beschadigung hervorgerufen oder cler Art eigenthiimlich ist

wircl erst clurch mehrere Exemplare entschieden werden kb'nnen. Fiihler

briiunlich, die Kammzahne steiien zu zweien. Unter den mir zngangliehen

Arten besitzt Aglia Tau L. und Pohjtliysana Bubrescens Blanch. (Siidamerika)

das ahnlichste Geader. Sehr richtig sind diese beiden Thiere im Catalog

Brit. Mus. von Walker nebeneinander gestellt, da sie ein sehr verwandtes

Geader besitzen; die Kammzahne cler Fiihler sind freilich bei Tau nicht

doppelt; hierin wiircle also unsere Art haher Bubrescens stehen, im Geader

!) Nach Horrn Landsohaftsrath Kuntzo in Heinrichsdorf boi Gumbinnen (Ostpreussen).



Afrikcmiscke NacMschmetterlinge. (p. 11) 71

jedocli stent sie Tern naber. Da nur ein Stiick (<?) vorliegt and zwar mit

verstiimmelten Beineii, Palpen and Fiihlern, so scheint es mir nocli nicht an

der Zeit, eine neue Gattung zu begrunden.

Nacli eineni Stiick. Guinea.

Bombycidae.

Eutricha 1
) Rennei 2

) n. sp. t. 2, f. 12 ?, 16 <?.

2 albido-testacea; alac supra lata canescenti fascia ad limbum et duabus transversis

fuscis angustis fasciis in disco alae anticae; alac subtus serie macularum fuscarum

limbum sequentium.

6 testaceus serie macularum fuscarum, limbum sequentium, praesertim subtus perspi-

cuarum.

Longitude- alae anticae 3 0,031 m, £ 0,045 m.

2 Oberseite der Fliigel weiss mit etwas gelblichem Tone. Vorderfliigel

mit dunkleu Scliuppen bestreut, breiter, grauer, auf ilirem Innenrande gezackter

Saumfarbung und zwei dunklen, schmalen, vom Vorder- zum Innenrande ver-

laufenden Querbinden. Anf der Oberseite des Hinterfliigels ist die breite graue

Saumfarbung zwar aucb vorhanden, dock viel schwaeher als am Vorderfliigel.

Die Unterseite ist noch etwas heller, als die Oberseite, mit einer Reibe

schwarzHcher, den S'aum begleitender Flecken. Die beitlen sclimalen Quer-

binden des Vorderfliigels sincl unterseits nicht sichtbar, doch setzt sich die

aussere dieser beiden Binden auf der Unterseite ties Hinterfliigels vom Vorder-

rande bis zur Fliigelmitte fort.

Kopf, Korper, Beine, Palpen weisslieh, theilweise gelblich.

Beim d ist die Farming mebr gelblich. Die dunklen Zeiclmungen sind

fast ganzlich geschwunden, nur die den Saum begleitende Fleckenreihe der

Unterseite zeigt sich deutlicli, Spuren von ilir sind aucb oberseits vorhanden.

Das Geader stimmt mit dem von E. Pirn L., doch gebt die Schluss-

ader der DiscoidalzeUe des Vorderfliigels bei vorliegender Art von dem Ver-

einigungspunkte von Ader 6 und 7 aus, bei Pint von dem Einmiindungs-

punkte der Ader 8.

Nach zwei Stiicken (<?, ?). Cap.

J) Hiibn.

2
) Nacli Herrn Oberfdrster Keune zu Haus Merfeld bei Diilmen in Westfalen.

10*
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Pachypasa 1
) Graberii 2

) n. sp. t. 1, £ 3.

Cervina; alae anticae supra fumariae margine intoriore lato cervino. Longitudo alae

anticae 0,035 m.

Grundfarbe zwischen mausgrau unci relifarben mit schwarzlichem An-

fluge. Oberseite cles Vorderfltigels dunkel schwarzbraun mit schmalem gelb-

grauem Vorderrande und drei ebenso gefarbten Flecken in der Nahe des

Saumes, welcher zum Theil auch gelbgraue Franzen tragt. Audi nimmt man

Spuren eines solchen Fleckes zicmlich in der Mitte des Vorderfltigels, doch

dem Saume etwas genahert, walir. Am Innenrande des Vorderfltigels tritt die

gelbgraue Farbung, abnlich wie bei F. Scapulosa Felder, Novara II, t. 85,

f. 2, 3, weit in den Fliigel binein. An der Wurzel des Vorderfltigels stelit

unterseits ein keilformiger, nackter Fleck. Die der Schuppen beraubte Fltigel-

haut zeigt einen starken opalisirenden Glanz. Die iibrigen Gliedmassen, wie

auch Kopf und Korper graubraun. Die Brust tragt jederseits oberhalb der

Einmiindung des Vorderfltigels einen grossen schwarzbraunen, nach vorne zu

hell umrandeten Fleck.

Nach einem Stiick (?). Chinchoxo.

Pachypasa Subfascia Walker 1
) t. l, f. 12.

Cervina; alae anticae supra fascia perobliqua lineari; corpus subtus ferrugineo-fuscum;

latera et apex supra abdominis ochracea; thorax supra carina fusca. Longitudo

alae anticae 0,05 m.

Relifarben mit Grau durchmischt. Vorderfliigel oberseits von einer

geraden, linienartigen, dunkelbraunen Binde durchzogen, welche am Vorder-

rande nahe der Fliigelspitze beginnt und am Innenrande der Fliigelwurzel

naher als dem Analwinkel endigt. Ausserdem sind noch zwei bis drei sehr

verwaschene, dunkle Querbinden am Vorderrande angedeutet. Wurzelhalfte

der Hinterfliigel grau.

Unterseits sind die Fliigel gelbhch gesprenkelt und mit gelben Adern

versehen.

i) Walker, List, Lep. Het. Y, p. 1422.

2
) Nach Herrn Dr. Vitus Graber, Professor der Universitat Czernowitz.

3
)

List, Lep. Eritish Museum VI, p. 1426.
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Beine, Palpen und Unterseite ties Korpers braun, welche Farbung an

den Seiten des Hinterleibes ins Ockerfarbene ubergeht. Hinterleibsspitze auch

oberseits ockerfarben. Flihler schwarzbraun , Scliaft an der Basis gran. Ober-

seite des Korpers mit Ausnahme der Hinterleibsspitze gran; anf der Oberseite

der Brnst verlauft ein dunkelbrauner Lllngskamm.

Nach einem Stuck (2). Chineboxo.

Pachypasa Honratliii 1
) n. sp. t. 1, f. 11.

Ferruginea; thorax supra canescens carina ferruginea; abdomen supra ochraceum; alao

ferrugineae, anticae supra canescentibus et ferrugineis fasciis transversis. Longitudo

alae anticae 0,045 m.

Fliigel rostbraun. Franzen and Adern besonders nnterseits ockerfarben.

Vorderfliigel oberseits braun und gran quergebandert.

Unterseite des Korpers nebst Palpen, Fuhlern und Beinen rostfarben;

Scliaft der Flihler gran; Seiten und Oberseite des Hinterleibes mehr ockergelb

als rostbraun; Oberseite der Brnst gran mit rostfarbenem Mittelkamm.

Von PMyoccmpa Cram, unterscheidet sicb diese Art hauptsUchlich

durcb die abweichende Gestalt der Binden anf der Oberseite des Vorderflugels.

Nach einem Stuck ($). Chinchoxo.

Gonometa 2
) Bicolor 3

) n. sp. t, 1, f. 1.

Fusco-ferruginea; interior pars alae posticae albida. Longitudo alae anticae 0,03 m.

Kopf, Korper und Gliedmassen dunkel rostbraun; Wurzellialfte der

Hinterfliigel 'weisslicb; w&hrend jedoch die weisslicbe Farbung bis zu dem

Innenrande berantritt, zeigt die Region des Vorderrandes die braune Grund-

farbe. In der Nahe des Saiunes des Vorderflugels ist oberseits erne fleckige

Querbinde angedentet.

Nach einem Stuck ($). Cbinchoxo.

1) Nach Herrn Hof-Kiuisthandlcr Honrath in Berlin.

2) Walker, List, Lep. Hot. IV, p. 971.

8) Dr Aurivillius halt Stalii (statii) Wallengr., Wiener ent. Monatsachr. 1860, p. 165,

postica Wit. Felder, Nowa t. 84, f. 1, 2, und Bicolor fur versclnedene Formon dn und der-

selben Art.
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Amydona 1
) Burchardii 2

) n. sp. t. l, f. 5.

Sulfurea; alae dentatae maculis fasciisque maculatis canescentibus. Longitudo alae

anticae 0,03 m.

Fliigel schwefelgelb, die Region des Innenrandes (ausser am Vorder-

fliigel oberseits) weisslich. Beide Fliigelpaare werden von einer unregel-

massigen, dem Saume genaherten Reihe grauer, theilweise braunlich schattirter

Flecken der Quere nach clurclizogen. Zwischen dieser Fleckenreihe und der

Discoidalzelle verlauft erne wellige clunkle Querbinde, welclie unterseits schwach,

oberseits fast gar nicht hervortritt. An der Schlussader der Discoidalzelle

des Vorderfliigels liegt ein grauer, braunlich umrandeter Makelfleck; unterseits,

wie auch an der Discoidalzelle des Hinterfliigels beiderseits flndet sich nur

ein dunkler Fleck. Die Oberseite des Vorderfliigels zeigt auch in der Nahe
der Wurzel eine graue Schattirung. Franzen theilweise braunlich.

Die iibrigen Gliedmassen, wie audi Kopf und Korper, schwefelgelb;

Ftisse etwas braunlich; Haare der Hinterleibsspitze ockerfarben und weiss.

Nach einem Stiick (5). Chinchoxo.

Gastropacha Gerstackerii 3
) n. sp. t. l, f. 6.

Cinerea; alae valde dentatae, cinereae transversa fascia lata ferruginea dentata; alae

posticae macula fenestrata. Longitudo alae anticae 0,027 m.

Fliigel stark gezahnt, Grundfarbe aschgrau mit breiter, gezahnter, beide

Fliigelpaare durchziehender, brainier, grau besproigter, hell eingefasster Quer-

binde, in der auf dem Vorderfliigel ein weiss umrandeter Makelfleck, auf dem
Hinterflugel ein schuppenloser Glasfleck, beide an der Schlussader der Dis-

coidalzelle liegen. Zwischen dieser breiten braunen Mittelbinde und dem
Saume verlauft eine aus dunkelbraunen Flecken zusammengesetzte Querbinde;

zwischen ihr und dem Saume nimmt die graue Grundfarbe, besonders auf

dem Hinterfliigel, einen dunkleren Ton an.

Die Unterseite unterscheidet sich von der obereu hauptsiichlich dadurcb,

dass die breite braune Querbinde sich bis zur Fliigelwnrzel erstreckt hier

die Fliigel also in zwei Theile, einen inneren, zurn grb'ssten Tbeil braunen,

!) Walker, List, Lep. Het. V, p. 1110.

2
)
Nach Herrn Eittergutsbesitzer H. Bur chard in Kieselkemen (Ostpreussen).

3
)
Nach Herrn Professor Ger stacker, Director des zoologischen Museums in Greifswalde.
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und einen ausseren grauen zerfallen. Am Hinterfliigel zeigt anch oberseits

die braune Binde keine scharfe Begrenznng nach der Wurzel zu.

Kopf, Korper und Beine gran; Fiisse braun, an den Gelenken gelb-

grau geringelt. Palpen vorstehend, braungrau. Fiihler gelbgrau, an der

Wurzelbalfte mit langen, an der Spitzenhalfte mit viel kiirzeren Kammzalmen.

Das Geader des Vorderfliigels stimmt mit dem von Populifolia, das

des Hinterfliigels weicht jedocli von dem von Populifolia und den iibrigen

europaischen Verwandten ab. Die riicklanfende Ader verzweigt sieb bei

Gerstcickerii, entsendet eine Anzahl Nebenastchen, wahrend sich bei Populifolia

mehrere riicklanfende Adern finden. Die von Ader 6—8 an der Fltigelwurzel

gebildete Nebenzelle ist viel kleiner als bei unseren Arten und die Vereinigung

der Subcostalrippen eine abweichende. Von Innenrandsrfppen sind am Hinter-

fliigel zwei gut entwickelt; ob vielleieht nocb eine dritte angedeutet ist, wage

icb niebt zu entscbeiden. Da die Entwickelung der Bmenrandsrippen beider

Fliigelpaare so sebr grossen Schwankungen unterliegt, indem die eine oder

andere bei den verschiedenen Gattungen und Arten bald gut entwickelt, bald

nur so schwach angedeutet ist, dass man sie bb'cbstens bei giinzlicber Ab-

scbuppung unter dem Mikroskope nacb^ reisen ktinnte, was natiirlicb nur bei

einem Ueberfluss von Material tbunlicb ist, die ZabJ der Innenrandsrippen

also aucb mit scbarfer Lupe und grosser Anstrengung sicb nicbt immer

richtig feststellen lasst, so kann ancb der Autor fiir die Riehtigkeit seiner

Ano-aben beziiglich dieser Rippen nicbt immer biirgen. Dasselbe gilt von der

in der Mitte des Fliigels gelegenen, oft nur durcb eine Falte vertretenen Ader.

Nach drei Stiicken {$). Cbincboxo.

Gastropacha Knoblauehii i) n. sp. t. \, f. 2 c?, 4j.

Ferruginea; alae valde dentatae ferrugineae fasciis diffusis transversis; alae posticae

macula fenestrata. Longitudo alae anticae $ 0,025 m, ? 0,042 m.

Ill der Fliigelform mit der vorigen Art iibereinstimmend.

Die Grundfarbe ist rostbraun mit nur schwach bervortretenden Quer-

binden, deren Form dasselbe Princip wiedererkennen lasst, wie bei Gerstcickerii.

Beide Fliigelpaare werden in der Mitte von einer breiten Querbinde durch-

i) Nacli Herm Gelieimratli Knoblauch in Halle, Priisidcntcn dor Lenpoldinisch-

Carolinischen Akademie.
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zogen, welche von heller, gelblich brauner, theilweise gezahnter Schattirung

beorenzt wird. Auf dem Vorderflugel triigt diese Binde einen gelblich braunen

und auf dem Hinterniigel einen schuppenlosen, durchsichtigen Fleck, welche

beide an der Schlussader der Discoidalzelle liegen. Saumwarts schliesst sich

eine hellere Binde an, welche jedoch, besonders oberseits beim S im Farben-

ton sehr variirt, so dass sie in einzelnen Partieen sogar dunkler wird, a,ls

die Mittelbinde. Letztere zeigt ebenso wie bei der vorigen Art auf dem

Hinterniigel nach der Wurzel zu keine scharfe Begrenzung.

Die Unterseite ist ebenfalls rostbraun mit hellerer gezackter, gelblich

eingefasster Querbinde, welche an derselben Stelle liegt, wie die helle Binde

oberseits.

Kopf, Korper, Palpen ,und Beine rostbraun, Fiisse gelblich geringelt.

Fiihler mattbraun mit gleich langen Kammzahnen beim ?, mit viel kilrzeren

an der Spitzenhalfte als an der Wurzelhalfte beim J.

Das Geader stimmt mit dem der vorigen Art, nur ist die riicklaufeude

Ader etwas anders gestaltet.

Nach drei <J und zwei ?. Chinchoxo.

Chrysopsyche Mirifica Butler 1
) t, i, f. 8.

Ochracea et sulfurea. Alae anticae supra sulfureae maculis ferrugineis fasciaque trans-

versa argentea. Longitudo alae anticae 0,03 m.

Oberseite der Vorderflugel schwefelgelb mit rostrothen sich zu Quer-

binden gruppirenden Flecken. Fliigelwurzel rostroth und grausilbern, eine

ebenso metallisch glikizende Querbinde durchzieht den Fliigel zwischen Dis-

coidalzelle und Saum.

Die Oberseite des Hinterfliigels ist ockerfarben, am Vorderrande schwefel-

gelb mit drei rostrothen Flecken, von denen einer unmittelbar an der Wurzel

liegt.

Die Unterseite des Hinterniigels stimmt mit der oberen, nur ist der

Wurzelfleck fast ganz geschwunden.

Die Unterseite des Vorderfliigels ist auch ockerfarben mit wenig Schwefel-

gelb und den nur schwach durchschlagenden Flecken der Oberseite.

*) Ann. and Mag. of Nat. Hist. 1878, p. 458; 1880 p. 387.
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Die iibrigen Gliedmassen, Kopf and Korper sind rostroth; diese Far-

bung stent ebenso, wie bei den Flecken der Fliigel, zwischen ocker- and

rostfarben.

Die Brast tragt oberseits borstenartige, rostrothe und schwefelgelbe Haare.

Nach einem Stiick (?). Chincboxo.

Von den mir zu Gebote stehenden Arten besitzt die Gruppe Catax L.,

Everia Fab., Lanestris L. das Jilmlichste Fliigelge'ader. Das Geader des

Vorderfliigels stimmt fast genau mit dem von Catax, das des Hinterflugels

weicbt dadurch ab, dass sicb bei Catax Ader 7 mit 8, bei Mrifica 7 mit 6

vereinigt. Aucb ist bei letzterer die Schlussader der Discoidalzelle des Hinter-

fliigels nicbt vorhanden, wobl bei den drei europaischen Arten. Die sehr feine

in einer Falte liegende Ader lc des Hinterflugels zeigt sicb aucb bei Catax.

Zwiscben Ader 5 und 6 des Hinterflugels von Mirifica verlauft erne feine Falte. x

)

Lasiocampa Radei 2
) n. sp. t. 1, f. 16.

Alae ferrugineo-cervinae ; anticae supra fasciis transversis tribus, exteriore lutea, interio-

ribus duabus ferrugineis , macula discoidali magna et margine interiore luteis.

Corpus luteum. Longitudo alae anticae 0,019 m.

Grundfarbe der Fliigel rebbraun mit rothlicbem Tone. Unterseite blasser.

Oberseite der Vorderfliigel ins Ockerfarbene spielend, mit drei vom

Vorder- zum Innenrande verlaufenden Querbinden, von denen die aussere aus

gelblichen, zum Tbeil viereckigen, mit einander in Verbindung stehenden

Flecken zusammengesetzt ist, die beiden inneren gewellt und von etwas

dunklerer Farbe sind, als die Grundfarbe. Am hinteren Ende der Discoidal-

zelle des Vorderfliigels stebt ein grosser gelber Fleck, ebenso gefarbt ist die

Gegend des Innenrandes.

Die Unterseite zeigt keine Zeichnungen.

Die iibrigen Gliedmassen, Kopf und Korper gelb; Kammzalme der

Fiibler dunkel, Scbaft gelb.

Das Geader stimmt fast genau mit dem von Chrysopsyche Mirifica iiberein.

Nach einem Stiick (<j). Chincboxo.

1) Bezeiehnung des Geiiders in vorliegender Arbeit nach Herr. SchafF.

2) Nach Eerrn Kechnungsrath Hade in Minister, Secretar der zoologisehen Section

des Westfalischen Provincialvereins fur Wissenschaft und Kunst,

Nova Acta XLH. Nr. 2.
n
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Lechriolepis Anomala Butler 1
) t. 1, f. 9.

Pallido-ochracea, macula discoiclali fasciisque tribus undulatis ferrugineo-fuscis in alis

anticis, duabus abbreviatis in posticis. Longitudo alae anticae 0,028 m.

Blass ockerfarben mit braunlicher Discoidalmakel, drei ebenso gefarbten

welligen Querbinden auf dem Vorderfliigel and zwei abgekiirzten Querbinden

am Vorderrande des Hinterfliigels.

Auf der Unterseite sind diese Zeichnuiigen nur zum selir geringen

Theil sichtbar.

Die iibrigen Gliedmassen und der Korper ockerfarben.

Nach einem Stlick. Chinchoxo.

Das Geader unterscheidet sich von dem bei Mirifica nur dadurch, dass

sich bei Anomala A der 7 und 8 des Vorderfliigels weiter wurzelwiirts ver-

einigen. Auch miindet bei Anomala ebenso wie bei Gatax am Hinterfliigel

Ader 7 in 8, niclit wie bei Mirifica 7 in 6. Die Sclilussader der Discoidal-

zelle des Hinterfliigels feldt, audi fmdet sich in Uebcreinstimmung mit Mirifica

zwisclien Ader 5 und 6 des Hinterfliigels erne Falte, Ader lc des Hinter-

fliigels nur schwach angedentet.

Lasiocampa Kollikerii 2
) n. sp. t. 1, f. 15.

Albido-lutea macula minima nigra ad cellulam discoidalem fasciisque transversis albis et

cervinis. Longitudo alae anticae 0,023 m.

Oberseite weissgelb, der Hinterfliigel zum griisseren Theile weiss. Den

Vorderfliigel durchziehen drei weisse, tbeilweise durch braunliche Schattirung

begrenzte Querbinden, von denen die beiden inneren convergirenden sich in

der Mitre des Innenrandes treffen. Die iiussere, welche dicht neben dem

Saume verlauft, macht mehrere Biegungen und durchzieht auch den grossten

Theil des Hinterfliigels. Auch die mittlere der drei.Binden setzt sich von

braunlicher und gelber Schattirung begleitet bis zur Halfte des Hinterfliigels

fort. Am Ende der Discoidalzelle triigt der Vorder- und Hinterfliio-cl einen

schwarzen Punkt.

Die Unterseite beider Fliigel ist weiss mit braunlicher Schattirung an

der Wurzel und am Vorderrande und einigen braunlichen, gezackten Quer-

>) Arm. and Mag. of Nat. Hist. 1880, p. 386.

2
) Nadi Hcrrn Dr. K 6 Hiker, Professor der Anatomie und Physiologie in Wiirzburg.
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binden auf dem Hinterfliigel. Unterseits tr'agt nur der Hinterfliigel den

schwarzen Discoidalpunkt und am Vorderrande, der Wurzel genahert, einen

grosseren schwarzen, langbehaarten Fleck.

Die iibrigen Gliedmassen gelblicb oder weisslich. Vor den Angen liegt

ein schwarzer Fleck, welcher sich audi auf die im Uebrigen gelblichen Palpen

erstreckt. Korper oberseits. gelblicb, unterseits mebr weisslich. Segment-

einschnitte des Hinterleibes oberseits schwarzlich.

Fiffenthiimlich gestaltet ist das Geader des Hinterfliigels. Fine ruck-

laufende Ader ist nicht sichtbar. Vor der DiscoidalzeUe liegt eine schmale

langgestreckte Nebenzelle. Der Vorderrand ist mit Ader 8 durch eine kurze

Ader verbunden.

Nach zwei Stricken (<J). Chinchoxo.

Lasiocampa Distantii 1
) a sp. t. 1, f. 14.

Cervma; alae anticae macula alba discoidali et fasciis transversis fuscis dnabus. Longitudo

alae anticae 0,01 m.

Die Vordertliigel Bind sehr stark abgerundet. Grundfarbe beider Flugel-

paare beiderseits rehbraun mit Gran durcbmischt, Oberseite der Vorderfliigel

mehr braun als grau. Beide Fliigelpaare werden von zwei sclimalen dunklen

Querbinden durchzogen, wclche jedoch nur auf der Oberseite des Vorderflugels

deutlich hervortreten und zwisclien DiscoidalzeUe und Saurn \om Vorder- zum

Innenrande verlaufen, einen mit der Oeffnung der Wurzel zugekehrten Bogen

bildend. Der Vorderfliigel triigt ausserdem oberseits am Ende der Discoidal-

zeUe einen weissen, dunkel umrandeten Fleck.

Die iibrigen Gliedmassen, Kopf und Korper rehfarben, Hinterleib mehr grau.

Nach einem Stiick (<?). Chinchoxo.

Lasiocampa Rudis Walk, t, 2, f. 24.

Alae testaceae punctis fuscis conspersae. Ala antica supra pallido-fusca et testacea

punctis fuscis conspersa et macula media alba. Ala antica subtus, postica supra

et subtus fascia transversa fusca. Corpus testaceus, antennae fuscae. Longitudo

alae anticae 0,016 m.

Oberseite des Vorderflugels zum grbssten Theil matt graubraun, theil-

weise gelblicb mit dunklen schwarzbrauneu Punkten bestreut. Am Ende der

DiscoidalzeUe steht ein weisser Fleck.

») Nach Herm W. L. Distant, Director des Anthropologischen Institute iu Loudon.

11*
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Oberseite des Hinterfliigels gelblich mit dnnklen Punkten am Anal-

winkel nnd dunkler, sehwach hervortreteoder Querbinde in der Mitte.

Unterseite beider Fliigelpaare gelblich mit dunkler Querbinde in der

Mitte and dunklen Punkten bestreut. Auf der Unterseite des Vorderfliigels

finden sich diese Punkte nur zwischen der dunklen Binde und der Fliigelwurzel.

Kcirper, Palpen und Beine gelblich; letztere, wie aucb der Hinterleib,

mit dunklen Punkten. Fiihler schwarzbraun.

Naeh einem Stiick (<£), Natal.

Calpidae.
(Noctuidae.)

Oraesia 1
) Emarginata Fabr. 2

) t. 2, f. 9.

Rectistriae (Bsd. Guen. Hist. nat. Ins. Noct. II, p. 363, t. 12, f. 4) non dissimilis, sed

obscurior et in alae anticae dimidio striga alba longitudinali. Longitudo alae

anticae 0,016, 0,019 m.

Oberseits Vorderfliigel braun; eine breite Region am Vorderrande und
Saum ist braun und grau marmorirt; bei einem Stiick bat das Grau einen

violetten Ton angenommen. Die sich audi bei den anderen Arten dieser

Gattung findenden beiden Querbinden, von denen eine von der Fliigelspitze

die andere von der Subdorsalader nach dem Innenrande verlauft, lassen sich

auch bei vorliegender Art wahrnehmen, ebenso schwarze Punkte am Vorder-

rande dicht an der Wurzel und ziemlich in der Mitte des Fliigels auf Ader 4.

Auf der Subdorsalader und sich auf Ader 2 fortsetzend verliiuft ein weisser

deutlich in die Augen fallender Strich.

Oberseite des Hinterfliigels dunkel russig mit gelblichen Franzen und
Behaarung am Innenrande.

Unterseite des Vorderfliigels zum grb'ssten Theil russig mit o-elblicher

Farbung an den Randern und der Wurzel.

Unterseite des Hinterfliigels gelblich mit breiter den Saum begleitender

weder Vorder- noch Innenrand erreichender russiger Binde, welche jedoch bei

dem einen Stiick fast ganzlich geschwunden ist.

!) Guenee, Hist. nat. Ins. Noct. II, p. 362.

2
) Ent. Syst, III, 2, Nr. 240.
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Brust und Hinterleib russig, unterseits heller. Kopf imd Halskragen

ockerfarben mit dunkler Langslinie oberseits. Fiililer braunlich; die grossen

Palpen und die beiden vorderen Beinpaare zum Theil ockerfarben mit dunkleren

Zeichnungen; das letzte Beinpaar heller.

Nach zwei Stiicken. Cbinchoxo.

Eratcinidae?
(Geometrae.)

Turckheimia n. g.
1

)

Alarum forma ut in (genere) Eucitromia, Corpus cylindricum; pedes graciles; tibiae

posticae calcaribus quatuor. Proboscis ita longa ut thorax. Palpi graciles, acuti;

antennae longae, pectinatae, minus in ?. Venae fere ut in Sangala sed subcostales

alae anticae non omnino convenientcs (t. 2, f. 2a).

Turckheimia schliesst sick Sangala an und gehort ebenso wie diese

Gattung jedenfalls nicbt zu den Spinnern, sondern zu den Spannern, da das

Geader vielmehr dem der letzteren gleicht.

Der Leib ist cylindrisch. Fiihler lang, iiber die Halfte des Vorder-

fliio-els reicbend, beim ? etwas schwacher gekammt, als beim g. Palpen

scblank, Spitzenglied diinn und lang. missel von der Lange der Brust.

Fiisse scblank, glatt. Hinterschienen mit vier Dornen besetzt, von denen das

vordere Paar zwiscben der Mitte der Schiene und dem am hinteren Ende der

Schiene gelegenen steht. Die Discoidalzellen sind lang gestreckt. Ader 5 ist

auf dem Vorderfliigel schwach entwickelt, auf dem hinteren nnr als Falte.

Ader 7, S, 9 des Vorderfliigels vereinigen sich zu einer gemeinsamen, in die

Discoidalzelle miindenden Ader. Ader 10 und 11 am Vorderrande des Vorder-

fliigels sind dnrch einen anastomosirenden Ast verbunden.

Turckheimia Lynckerii 2
) n. sp. t. 2, f. 2, 2a.

Alae anticae supra et subtus fusco-nigrae fascia transversa abbreviata apicali hyalina.

Alae posticae supra fusco-nigrae fascia longitudinal! cyanea
,
subtus ochraceae fusco-

nigro limbo. Corpus supra fusco-nigrum, subtus ochraceum. Longitudo alae an-

ticae 0,023 m.

Vorderfliigel schwarz mit braunlichem Tone. Fine kurze, gelbliche,

durchscheinende Querbinde verlSiuft an der Fliigelspitze in der Richtung vom

J) Nach Herrn Baron v. Tiirckheini, Prasidenten des entomologischen Vcreins in Berlin.

8) Nach Herrn Rittergntsbesitzer Baron Horst v.Lyncker in Nemmersdorf (Ostpreussen).
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Vorderrande zum Saume, doch weder einen noch den anderen erreichend.

Unterseits zeigt die Fliigelwurzel an den Adern ockergelbe Farbung.

Hinterfliigel oberseits schwarz mit braunlichem Ton: Bei riehtig auf-

fallendem Licbt erscheint eine blauschillernde Langsbinde, welche die Discoidal-

zelle ausfiillt und sich noch iiber die Schlussader derselben, jedoch nicht bis

zum Saume erstreckt. Unterseite der Hinterfliigel ockergelb mit schwarz-

brauner, nach dem Innenrande zu an Breite bedeutend abnehmender Saum-

flirbung und schwarzlicher Behaarung am Innenrande.

Kopf schwarz mit weisslicher Behaarung auf der Stirn. Halskragen

roth. Korper oberseits schwarzbraun, unterseits ockerfarben. Fiilder schwarz-

braun. Palpen von derselben Farbe mit gelber Basis. Beine schwarzlich, zum

Theil gelblich oder weisslich.

Nach drei Stiicken (s und $). Chinchoxo.

Obwohl diese Art dem ausseren Anscheine nach ohne Fra^e zu

Euchromia, in die Nahe von Eyckr, Circe Cram, zu gehb'ren scheint, so ist

ihr Geader doch so abweichend von dem dieser Thiere gestaltet, dass die

grosse Aehnlichkeit nur eine aussere ist, und keine niihere Verwandtschaft

mit genanntem amerikanischen Thiere besteht.

Pitthea 1
) Trifasciata n. sp. t. 2, f. 3.

Alae nigrae fasciis hyalinis transversis duabus in anticis, una in posticis. Corpus nigrum,

subtus ochraceum. Longitudo alae anticae 0,017 m.

Fltigel beiderseits schwarz mit durchscheinenden, schuppenlosen Quer-

binden, von denen der Vorderflligel zwei, eine an der Spitze und eine in der

Nahe der Wurzel, der Hinterfliigel eine in der Mitte des Fliigels triigt.

Kopf und Korper schwarz, unterseits zum Theil ockergelb; besonders

entwickelt ist diese Farbung nach der Hinterleibsspitze zu, welche audi ober-

seits diese Farbung zeigt. Fiihler schwarz, Beine und Palpen schwarzlich.

Nach drei Stiicken. Zanzibar.

Dieses und das folgende Thier zeigen eine Verwandtschaft mit dem

vorhergehenden und gehoren nach meiner Ansicht ebenfalls zu den Spannern.

!) Walker, List, Lep. British Museum II, p. 463.
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Hylemerai) Doleris Plotz 2
) t. 2, f. t.

Alae albae, anticae exteriore dimidio et margine anteriore fusco-nigro ,
posticae apice

fusco-nigro. Corpus canescens; pectus subtus et collare ochraceum. Longitude

alae anticae 0,016 m.

Fliigel beiderseits weiss; an den Vorderfliigeln ist die aussere Halfte

und der Vorderrand, an den Hinterfliigeln nor die Spitze beiderseits schwarz-

braun gefarbt.

Korper, soweit es sich erkennen llisst, oberseits gran, nnterseits

gelblich. Die Seiten der Brust und der Halskragen ockergelb. Fiihler schwarz-

brann, Palpen und Beine braunlich.

Nach einem Stiick (<y). Chinchoxo.

Ennomidae.
(Geometrae.)

Endropia 3
) Nachtigalii 4

) n. sp. t. 2, £ 8, 10.

Alae supra et subtus albido-testaceae conspersae fuscis saepe confluentibus maculis, quae

interdum albido-testaceum colorem valde coarcent. Corpus lutcum fusco maculatum.

Pedes lutei et fusci. Antennae nigrae. Longitudo alae anticae 0,023 m.

Flib'-el beiderseits gelblich mit zahlreichen grosseren und kleineren matt

dunkelbraunen Flecken besetzt, welclie sieh zu raelir oder weniger deutlich

ausgesprochenen Querbinden gruppiren und audi vielfacb mit einander ver-

schmelzen. An der Spitzen- und Saumregion des Vorderflugels findet sich

die dunkle Farbung in starkerer Ausdebnung. Bei dem einen Exemplare

nimmt dieselbe so iiberhand, dass das Gelb auf beiden Fliigelpaaren beider-

seits fast ganz verdriingt wird und sich nur noch an der Fliigehvurzel im

Zusammenbange zeigt, auf den iibrigen Theilen der Fliigel nur als eingesprengte

Flecken. Ein kleiner dunkler Fleck markirt sich an der Schlussader der

Discoidalzelle beider Fliigelpaare,

Kopf und Korper gelblich. Brust und Hinterleib oberseits mit zwei

lieihen dunkler Flecken. Beine gelblich und matt dunkelbraun. Palpen gelb

i) Butler, Aim. Mag. Nat. Hist. 1878, p. 293.

2) Stettiner Ent. Zeit. XXXXI, p. 82.

3) Guende, Hist, Nat. Ins. Lep. TJranides et Phalenites I, p. 122. — Nartheeusa Wit.?

4) Nach Herrn Dr. Naehtigal, Priisidenten der Afrikanisehen Gesellsehaft in Deutsehland.



84 Dr. H. Dewitz. (p. 24)

mit dunklem Spitzengliede. Fiihler schwarz, Scliaft dunkelbraun mit gelben

Flecken.

Nach drei Stiicken (<$). Chinchoxo.

Endropia Packardii l
) n. sp. t. 2, f. 5 5, 6 s.

Alae testaceae atomis fuscis conspersae. Corpus supra fusco maculatum. Antennae S

valde pectinatae, nigrae, 9 nliformes. Longitudo alae anticae S 0,018 m, 9 0,021m.

Grundfarbe der Fliigel oberseits blass gelblich, unterseits starker gelb,

Ins Ockerfarbene iibergehend, beiderseits mit sehr feinen dimkelbraunen Fleck -

chen bestreut, von denen einige besonders am Saume unci Innenwinkel etwas

grosser sind. Fin dunkler Fleck an der Schlussader der Discoidalzelle tritt

beiderseits hervor. Das <^ ist blasser und schwacher bestanbt.

Korper gelblicb, oberseits mit zwei Reihen brauner Flecken besetzt.

Beine und Palpen gelblich. Fiihler beim s schwarz mit braunem, gelb ge-

flecktem Schaft, beim $ braun mit gelblicher Spitze.

Nach zwei Stiicken (3, ?). Guinea.

Ephyridae.

(Geometrae).

Ephyra 2
) Lutearia n. sp. t. 2, f. 17 6, 21 $.

Alae supra luteae punctis ruhris conspersae, fasciis transversis dilutis griseo-fuscis ; mar-

gine posteriore fusco-punctato ; serie fuscorum punctorum inter cellulam discoidalem

et marginem posteriorem, in cellula discoidali alae anticae nonnullis punctis fuscis

;

ad ramum conjungentum cellulae discoidalis alae posticae macula alba fusco-cincta.

Alae feminae supra pallidiores maculis undulatis fuscis ad angulum analem utriusque

alae.

Alae subtus pallido-luteae rubris punctis conspersae et rubris fasciis transversis undulatis

ad marginem posteriorem. Longitudo alae anticae 6 0,02 m, 9 0,017 m.

Vorliegende Art stent Epk Leonaria Walk. (List, Lep. Br. M. XXII,

p. 635) nahe.

Oberseite lehmgelb, von verwaschenen , matt graubraunen Querbinden

durchzogen, mit rothen Punkten bestreut. An der gezackten Saumlinie stehen

>) Naoh Herrn Professor Packard in Salem Mass. TJ. S., Verfasser von Geometrid

Moths of the United States.

2) Dup. Lep. IV, 108.
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dunkle Punkte; dieser Reihe parallel verlauft eine zweite zwischen Discoidal-

zelle imd Saum. Einige dunkle Punkte stehen in der Discoidalzelle des

Vorderflugels, an der Schlussader des Hinterflugels ein weisser, dunkel um-

randeter Fleck.

Die Unterseite ist matter mit rothbraunen Punkten bestreut and von

welligen rothbraunen, besonders auf der Aussenhaltte des Fliigels deutlich

hervortretenden Querbinden durchzogen.

Das Weibchen ist auch oberseits matter und tragt am Analwinkel

beider Fliigelpaare dunkle, stark hervortretende, wellige Binden. Bei dem

einen ? sind jedoch diese Zeichnungen am Analwinkel matt und wenig her-

vortretend.

Die iibrigen Gliedmassen und der Korper sind gelblich, auf der Ober-

seite der Brust und des Hinterleibes rinden sich rothe Punkte und Flecken.

Nacli drei Stiicken. Lagos und Guinea,

Anisodes 1
) Deremptaria Walk. 2

) t. 2, f. 20.

Alae supra sordido-testaceae punctis rubris conspersae; tribus seriebus punctorum fusco-

rum, una limbali, altera inter limbum et cellulam discoidalem, tertia ad basim;

macula alba rubro circumdata praesertim in posticis vidua. Alae subtus testaceae

rubrescentes serie punctorum inter cellulam et limbum. Longitude- alae anticae

0,015 m.

Oberseite schmutzig gelblich mit feinen rothlichen Punkten bestreut

und drei Querreihen dunkler Punkte, von denen die eine auf der Saumlinie,

die zweite zwischen Discoidalzelle und Saum, die dritte, nor aus wenigen

Punkten bestehende, dicht an der Wurzel der Fliigel liegt. An der Schluss-

ader der Discoidalzelle markirt sich, besonders am Hinterfliigel ,
ein weisser,

rothbraun umrandeter Fleck. Die matten verwaschenen Querbinden der vorigen

Art sind hier wenig oder gar nicht sichtbar.

Die Unterseite ist matt gelblichweiss (mit rothlichem Anfluge beim s)

mit den beiden ausseren Punktreihen der Oberseite; docb fehlt die aussere

i) Guen. Uran. et Phalon. I, p. 415.

2) List, Lep. Br. M. XXVI, p. 1580. Die Besehreibung Walker's passt zwar niolit

sonderlieh; doeh hatte Herr Butler die Giite, rneine Abbildungen mit der Sammlung des

Brit. Mus.' zu vergleichen und erklarte vorliegendes Thier fiir Deremptaria.

Nova Acta XLIL Nr. 2. 12
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am Saume gelegene einigen Stiicken unterseits fast ganzlich oder nimmt ebenso

wie die mittlere die Form einer schmalen rothbraunen Querbinde an, in der

jedoch die Punkte scharf hervortreten.

Die iibrigen Gliedmassen nnd Korper gelblich.

Nach fiinf Stiicken ($ und 9). Guinea.

L i g i d a e.

(Geometrae.)

Ligia 1
) Curvaria n. sp. t. 2, f. 23.

Forma et color fere ut in L. Opacaria Hb. Alae fuscae, rufescentes et cinerascentes,

atomis fuscis conspersae; ala antica supra fascia media curvata fusco ~ ochracea,

quae ab apice usque ad basim porrigitur. Longitudo alae anticae 0,018 m.

Grundfarbe der Fliigel dunkel briiunlich mit rothlichem und grauem

Anfluge, fein, dunkel bespritzt. Franzen dunkelbraun mit weissen Spitzen.

Auf der Oberseite des Vorderfiiigels verlauft von der Spitze bis zur Wurzel

eine gebogene gelbbraune, an ihrem hinteren Rande weiss eingefasste Binde.

Die Oberseite des ITinterfiiigels zeigt in der Mitte eine dunlde, scbmale, nach

aussen bell abschattirte Querbinde, welche sicb auch auf der Oberseite des

Vorderfiiigels vom Innenrande bis etwa zur Mitte fortsetzt.

Kopf, Palpen und Oberseite der Brust braunlich; die iibrigen Tbeile

des Korpers, Beine und Fiibler mehr gelbgrau.

Nach einem Stiick (d). Cap.

Argyropliora 2
) Bifaseiata n. sp. t. 2, f. 18.

Ala antica supra viridis, fasciis duabus undulatis transversis albis, inter quas annulus

albus; subtus canescens una fascia. Ala postica canescens fascia undulata alba

quae processum fusco -ocellatum in discum emittit. Longitudo alae anticae

0,014 m.

Oberseite des Vorderfiiigels griin mit zwei zackigen oder welligen, vom
Vorder- zum Innenrande verlaufenden , weissen Querbinden; ausserdem eine

weisse Zeichnung an der Wurzel. Zwischen den beiden Binden liegt an der

Schlussader der Discoidalzelle ein weisser Ringmakel.

i) Bup. Lep. IV, 107.

2
) Guen. Uran. et Phalen. II, p. 230.
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Die Unterseite des Vorderfltigels ist mehr gran and tragt nur die

aussere weisse Binde, nicht die innere.

Der Hinterfliigel ist beiderseits mehr grau mit gezackter weisser, dem

Saume genaherter Querbinde, welche von ihrer Mitte aus einen weissen,

schwarz gekernten Fortsatz in den Fliigel hinein entsendet.

Franzen beider Fliigel beiderseits dunkelbraun mid weiss gescheckt.

Die iibrigen Gliedmassen mid Korper grau. Oberseite von Kopf und

Brust griin.

Nacli einem Stiick (<?).
Cap.

Pyralidae.

Botys Butlerii 1
) a sp. t. 2, f. 13.

Alae pallido-ochraceao fasciis latis transversis fuscis, 5 in ala antica, 3 in postica; fascia

limbalis latissima. Corpus albidum, supra ochraceum; macula nigra m abdominis

apice. Longitudo alae anticae 0,016 m.

Fliigel gelblich mit scliwarzbraunen Querbinden, gelblicber Saumlinie

und schwarzbraunen Franzen. Unterseite matter.

Der Vorderfliigel tragt fiinf Querbinden, welcbe von der Wurzel nacli

dem Saume zu an Breite zunelimen. Die letzte reicbt bis zu der gelbhch

gefarbten Saumlinie und iibertrifft fast urn das Doppelte an Brexte die vorher-

gebende in sie einmiindende. Zwisehen der zweiten und dritten Binde (von

der Wurzel aus gezahlt) liegt in der Discoidalzelle em viereckiger Meek.

Der Hinterfliigel tragt drei Querbinden, welche vom Vorderrande zum

Analwinkel verlaufen. Die ausserste ist bedeutend breiter als die beiden

iibrigen und schliesst einen langgestreekten Fleek von gelblieber Farbung em;

audi in der breiten Binde des Vorderfliigels ist dieser Fleck angedeutet.

Korper unterseite weisslicb, oberseits, besonders am Hintertabe oeker-

farben; die Brust tragt oberseits, so weit sich erkennen lasst, drei dunkle

Langsstriche, die Spitze des Hinterleibes oberseits einen schwarzen, vorne

weiss eingefassten Fleek. Kopf, Beine, Fiihler, Palpen gelbgrau, letztere mit

dunkler Spitze.

Nacli einem Stiick. Chinclioxo.

i) Nach Herm A. G. Butler in London.

12*
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Botys Sordidalis n. sp. t. % f. 11.

Alae sordido-testaceae fasciis transversis fuscis duabus in antica, una in postica. Limbum
duae lineae fuscae sequuntur. In alae anticae cellula discoidali duo puncta fusca.

Longitudo alae anticae 0,01 m.

Oberseits zeigen die Fliigel eine gelbgraue Grundfarbe, erne schmale,

dunkle Querbinde zwischen Discoidalzelle und Saum and zwei den Saum be-

gleitende dunkle Linien. Der Vorderriiigel tragt ausserdem eine kurze, scbrage

Querbinde an der Wurzel und zwei Fleckchen in der Discoidalzelle, von denen

der aussere, grossere an der Schlussader stelit.

Unterseite blasser, glanzend, ohne die schriige Querbinde an der Wurzel

und den inneren Punkt des Vorderfliigels.

Die iibrigen Gliedmassen und der Korper weissgrau; Oberseite der

Brust gelblicb; Palpen mit dunkler Spitze.

Nach einem Stiick. Dagos.

Botys Fumarialis n. sp. t. 2, f. 19.

Fusco-nigra aut fumaria. Longitudo alae anticae 0,016 m.

Einfarbig schwarzbraun mit violettem Anfluge. Unterseite des Korpers

wie audi die Beine melir grau. Unterseite der Vorderbrust und Wurzel der

Palpen gelblich, glanzend.

Nach zwei Stiicken. Chinchoxo, Guinea.

Ausser den als neu beschriebenen Arten bat Herr Dr. Falkenstein
noch folgende Heteroceren gesammelt:

Zemera Asylas Cram. Pap. Ex. t. 137, f. C. var.

Eusemia Euphemia Cram. Pap. Ex. t. 345, f. A.
"

Syntomis Cerbera Linn. Cram. Pap. Ex. t. 83, f. F.

Euchromia Hypparchius Cram. Pap. Ex. t. 197, f. C.

Euchromia Sperchius Cram. t. 146, f. C.

Argina Amanda Boisd. Voy. Deleg. Ocellina Walk. Cat. Het. II, p. 571.

Bisons Belicata Walk. Cat. Het. II, p. 550.

Euprodis Adspersa H. Scb. Exot. Schmett. f. 109.

Nyctemera Hesperia Cram. Pap. Ex. t. 251, f. A. B.
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Phalera Bucephala Linn.

Hinterfliigel clunkel russig.

Phalera Woerdeni Snellen, Tyclschrift voor Entom. Bd. 15, 1872, p. 45, t. 4, f. 1.

Das hiesige Museum besitzt drei Stiicke (Chinchoxo, Port-Natal, Caffraria);

sie stimmen sehr gut mit cler citirten Abbilduug, doch ist bei alien dreien der

Hinterleib oberseits mit Ausnalime der Spitze schwarzbraun.

Heteromorpha Costipunda Herr. Schaff. Exot. Schmett. f. 375.

Attams Vacuna Westw. Proceed. Zool. Soe, London 1849, p. 39, t. VII, f. 1.

Saturnia Alcinoe Cram. Pap. Ex. t. 322, f. A. B.

Die sclimale, aussere, weisse Querbinde ist fast ganzlich geschwunden.

Saturnia Dione Fabr. Ent. Syst, III, 1, p. 410.

Aphclia Apollinaris Boisd. Voy. Deleg. II, p. 601.

Eine grosse, dunkle Varietal

Megasoma Bepandum Hiib. Feisthamel, Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 340, t. 13.

Die Form aus Cbincboxo besitzt einen dunkleren Ton, ist mehr braun;

ein Stiick von Port-Natal stellt den Zusammenbang her.

Lebcda Cuneilinea Saunders. Transact. Ent. Soc. London. New Series. Vol. IV, 1856—

58, p. 58, t. 15.

Achaea Mania Feld. Novara II, t. 116, f. 16.

Ophiusa Klugii Bsd. Faune de Madagascar, p. 103.

Grammodes Taedia Feld. Novara II, t. 115, f. 1.

Prodenia Tcstaceoides Bsd. et Guen. Hist. nat. Insectes. Noct, I, p. 165, t. 6, f. 7.

Eurhipia Blandiatrix Bsd. et Guen. Hist. nat. Insectes. Noct. II, p. 307, t. 14, f. 8.

Blusia Chakites Esp. Hiibn. Sammlung europ. Schmett. f. 276.

Oraesia Bectistria Bsd. et Guen. Hist, nat, Insectes. Noct. II, p. 363, t. 12, f. 4.

Das vorliegende Stiick stimmt genau mit zwei Exemplaren des Berliner

Museums aus Bengalen, nur ist es kleiner und etwas dunkler.

Ophiusa Broperans Walk. Cat. Noct. p. 1426.
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Tafel 1. (II)

Fig. 1. Gonometa Bicolor n. sp.

Fig. 2. Gastropaclia KnoUauclih n. sp. $ (4 §).

Fig. 3. Pachypasa Graberii n. sp.

Fig. 4. Gastropaclia Knoblauchii n. sp. 9.

Fig. 5. Amydona Burchardii n. sp.

Fig. 6. Gastropaclia Gerstaclccrii n. sp.

Fig. 7. Pachythyris Zelkrii n. sp.

Fig. 8. Chrysopsyche Mirifica Butler.

Fig. 9. Lechriolcpis Anomala Butler.

Fig. 10. Eusemia Fallccnsteinii n. sp.

Fig. 11. Pachypasa Honrathii n. sp.

Fig. 12. Pachypasa Subfascia Walker.

Fig. 13. Dasychira Saussurei n. sp.

Fig. 14. Lasiocampa Distantii n. sp.

Fig. 15. Lasiocampa, Kollikerii n. sp.

Fig. 16. Lasiocampa Badei n. sp.
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Tafel 2. (III.)

Fig. 1. Hyhmera Dolcris Plotz.

Fig. 2. Turclclieimia LyncJcerii n. sp.

Fig. 3. Pitthea Trifasciata n. sp.

Fig. 4. Lacipa Quadripunctata n. sp.

Fig. 5. Endropia Packardii n. sp. ?.

Fig. 6. Endropia Packardii n. sp. S.

Fig. 7. Lacipa Distantii n. sp.

Fig. 8. Endropia NacMigalii n. sp. (10).

Fig. 9. Oraesia Emarginata Fabr.

Fig. 10. Endropia NacMigalii n. sp.

Fig. 11. Botys Sordidalis n. sp.

Fig. 12. Eutricha Bcnnci n. sp. 5 (16 <?).

Fig. 13. Botys Butlerii n. sp.

Fig. 14. Saturnia Kuntsei n. sp.

Fig. 15. Pais Moldaenkei n. sp.

Fig. 16. Eutricha Bcnnci n. sp. ,y.

Fig. 17. Epliyra Lutearia n. sp. $ (21 5)

Fig. 18. Argyropliora Bifasciata n. sp.

Fig. 19. j3<%s Fumarialis n. sp.

Fig. 20. Anisodes Deremptaria Walk.

Fig. 21. Ephira Lutearia n. sp. 9.

Fig. 22. Gorgopis Zellerii n. sp.

Fig. 23. Lw/ia Curvaria n. sp.

Fig. 24. Lasiocampa Budis Walk.

Fig. 25. Gorgopis Butlerii n. sp.
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Wahrend eines Winteraufenthaltes in Puerto de la Orotava an der

Nordseite von Tenerife liabe ich an den Strandfelsen eine Anzahl von Anne-

liden gefangen, liber die ich hier berichten will. Mein Interesse ist auch hier

vornelimlicli von den Syllideen in Anspruch genomnien worden, liber deren

Fortpflanzung ich einige Beobachtungen melden kann.

Natiirlich ist im Ganzen die Fauna der Canaren der von Madeira sehr

ahnlich; ich muss daher oft auf meine Arbeit iiber die Wurmfauna Madeiras

Bezug nehmen and citire der Kiirze halber als I. den ersten Aufsatz im

32. Bande der Zeitschrift far wissenschaftliche Zoologie, als II. and III. die

beiden folgenden im 33. Bande.

I.

Unsere anatomischen Kenntnisse iiber Syllideen kann ich nur in einem

Punkte mehren. An dem starken Zahne in der Schlundrohre war mir schon

friiher ein Kanal aufgefallen, der denselben durchsetzt, ahnlich wie die Kanale

in den Kiefern der Nereiden und Euniceen. Ich habe diesen Kanal bei alien

Arten der Gattungen Si/llis, Opisthosyllis, Pionosyttis und Opisthodonta gefunden,

und nach langem Suchen auch bei S. aurantiaca Clap, die Giftdriise, welche

in ihm ausmiindet. Sie liegt als paariger Schlauch dorsal von der Schlund-

rohre und ist bei dieser Art leichter zu sehen als sonst, da sie, wie alle

Gewebe, orange gefarbt ist.

13*
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In Bezug auf die Fortpflanzung liabe ich mit Thieren aus der Gattung

Syllis eine Reilie von Ziichtungsversuchen angestellt. Es sind namlich gerade

bei der einfachen Tlieilung, die von Quatrefages entdeckt ist, noch eine

Reihe von Punkten nicht ganz klar, denen nur durch langere Beobachtung

desselben Thieres beizukommen war. Unter ihnen steht in erster Linie die

Frage, ob dasselbe Individuum auf ungeschlechtlicbem Wege nur einmal ein

Geschlecbtsthier producirt, wie das fast alle Beobaehter angeben, oder ob sich

dieser Vorgang nacb einiger Zeit wiederholt, wie August Krohn l
) bei

8. prolifera gesehen bat. Perner war es wiinschenswerth, uber die Gestalt

des Kopfes der Geschlechtsthiere and des Schwanzes der Mutter unmittelbar

nach der Tlieilung Genaueres zu erfahren, Endlich war i'tber die Lebens-

dauer der Gescblechtsthiere gar nichts bekannt. Die von den letzteren gelegten

Eier zur Entwickelung zu bringen and so die bisber dock immer nur an-

genommene VerbinduDg zwischen den Geschlechtsthieren und den mit Schlund-

rohre und Magen versehenen Formen durch Beobachtung herzustellen, ist mir

nicht gelungen. Meine Ziichtungsversuche sind die folgenden:

1. Typosyllis prolifera, gefangen Ende Januar; am 1. Februar lost sich

ein s Geschlecbtsthier los von 16 Segmenten, am 2. bis 9. mit Pubertats-

borsten, Kopf (Fig. 1) frontal tief gespalten, mit zwei kleineren dorsalen und

zwei grosseren ventralen Augen, welche letzteren in der Figur durch ihren

Contur angedeutet sind. Jede Halfte des Kopfes setzt sich in eine ventrale

Palpe und einen dorsalen kurzen ungegliederten Fiihler fort. Das Geschlecbts-

thier stirbt in der folgenden Nacht. An der Mutter ist hinten am 15. Februar

ein neues Geschlechtsthier deutlich zu erkennen, das sich am 25. Februar lost.

Es ist 6, hat 12 Segmente, vom 2. bis 11. Pubertatsborsten , alle mit dorsaler

einfacher Borate; Kopf wie oben. Die Mutter hat 45 alte und 3 neue

Schwanzsegmente (Fig. 5). Das Junge stirbt bald; die Mutter am 13. Marz

ohne Spuren neuer Theilung.

2. Typosyllis prolifera, Anfang April gefangen mit d Geschlecbtsthier

hinten; am 20. April Augen an ihm zu erkennen; am 23. April lost es sich;

sein Kopf ist wie Fig. 1, nur die kleinen dorsalen Fiihler sind zweigliedrig.

*) Arehiv fur Naturgeschichte 1852, p. 66.
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Die Mutter hat 51 alte Segmente unci einen kurzen Schwanz von 4 Segmenten.

Beicle zerfallen naeh einigen Tagen.

3. Typosyllis variegata; am 21. Februar lost sich ein ? Geschlechts-

tbier los von 11 Segmenten; Kopf ganz wie bei prolifera (Fig. 1). Die

Mutter hat 74 alte Segmente unci einen kurzen Schwanz von 3 neuen Seg-

menten ohne Borsten, ahnlich wie in Fig. 4. Das ? stirbt in einigen Tagen.

An der Mutter sind am 17. M'arz die Augen eines neuen Geschlechtsthieres

deutlich, welches sich am 19. Miirz lost. Fs ist ?, hat 12 Segmente, alle

mit Pubertatsborsten; Kopf wie oben. Die Mutter hat 65 Segmente und

keinen neuen Schwanz, ganz wie in Fig. 3. Das Junge stirbt nach einigen

Tagen, die Mutter am 4. April ohne Zeichen neuer Sprossung.

4. Typosyllis variegata, am 17. Miirz gefangen mit deutlich erkenn-

barem ? Geschlechtsthier hinten; am 4. April hat sich dasselbe liber Nacht

ffelost und ist zerfallen. Die Mutter hat 71 alte Segmente und einen kurzen

Schwanz von 3 neuen; die Fier, die in einigen hinteren Segmenten der Mutter

waren, sind bei der Losung des Geschlechtsthieres gelegt worden, bis auf

wenige, die in der Mutter bleiben. Am 7. Mai ist ein neues Geschlechtsthier

zu erkennen, das sich am 16. Mai gelost hat. Die Mutter hat 64 Segmente.

5. Typosyllis variegata, am 23. Februar lost sich ein <j Geschlechts-

thier von 8 Segmenten; Kopf wie oben. Die Mutter hat 54 alte und 3 neue

Segmente und lebt bis zum 14. April ohne Spuren neuer Sprossung.

6. Typosyllis variegata, gefangen am 23. Februar, ganz voll Fier, vom

Anfang des Leberdarmes an. Am 1. Miirz lost sich ein ? Geschlechtsthier

von 14 Segmenten mit Pubertatsborsten am 2. bis 14., Kopf wie oben. Aus

der Mutter sind bei der Losung fast alle Fier, aus mehr als 30 Segmenten,

frei geworden; nur im 24. und 25. Segment stecken noch ein Paar, die all-

mahlich schwinden. Die Mutter hat 55 alte und ein neues Segment und lebt

8 Wochen, bis zum 26. April, ohne neue Sprossung.

7. Typosyllis variegata, gefangen am 20. Miirz, vom 24. Segment an

voll Fier. Am 11. April lost sich das Geschlechtsthier los, und die Fier

aus der Mutter werden frei; diese hat 55 Segmente und neues Analsegment

und lebt bis 12. Mai ohne neue Sprossung.

8. Typosyllis pulvinata (s. unten); am 16. Februar lost sich ein S

Geschlechtsthier von 25 Segmenten, farblosem Sperma, aufgequollenen rotheu
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Segmentalorganen. Der Kopf (Fig. 2) hat die von Quatrefages bei S. arnica

beschriebene Form: er ist rundlich, hat zwei mehrgliedrige dorsale Fiihler

und zwei kleine ventrale Palpen; die dorsalen Augen sind kleiner als die in

der Figur nur im Contor gezeichneten ventralen. Mutter ohne neue hintere

Segmente (Fig. 3), lebt bis 12. April ohne neue Sprossung.

8. Typosyllis pulvinata; am 15. Marz hat sich ein 6 Geschlechtsthier

gelost, von 23 Segmenten, Kopf wie in Fig. 2, aber die dorsalen Fiihler sind

nur dreigliedrig. Die Mutter ist zerfallen.

9. Typosyllis pulvinata, ?; am 16. Marz lost sich das Geschlechtsthier

los, es hat 28 Segmente, Kopf wie in Fig. 2, mit zwei dreigliedrigen Fiihlern

und zwei Palpen. Mutter hat 85 Segmente, keine neuen, wie in Fig. 3; sie

zerfallt nach einigen Tagen.

10. Ehlersia rosea; am 8. Marz hat sich ein mit Eiern versehenes

Stiick von 28 Segmenten gelost, das vorn einfach abgerundet ist, ohne Kopf,

ohne Pubertatsborsten. Die Mutter hat 66 Segmente und einen kurzen, neu-

gebildeten Schwanz; sie lebt noch einige Zeit ohne neue Sprossung. Das

losgeloste Stiick aber bekommt langsam einen Kopf: am 1 1
.
Marz hat derselbe

vier Augen, zwei ungegliederte dorsale Fiihler, keine Palpen; am 14. Miirz

sind die Fiihler dreigliedrig, zwei Palpen vorhanden, kurz der Kopf hat ganz

die Form von Fig. 2; Pubertatsborsten sind inzwischen audi erschienen. Am

19. Marz hat das Thier seine Eier alle gelegt und an Algen geklebt, und

die Pubertatsborsten abgeworfen. Es lebt ohne weitere Veranderung noch bis

Anfang Mai.

11. Ehlersia simplex; am 11. Marz lost sich ein s Geschlechtsthier

unvollkommen ab, d. h. mit mehreren miitterlichen Segmenten vor seinem Kopf.

Am 20. April ist im Hintertheil der Mutter wieder Sperma zu erkennen; am

24. April hat sich ein neues <? gelost, Kopf wie in Fig. 2. Die Mutter hat

55 alte Segmente und einen kurzen neuen Schwanz; sie lebt noch bis zum

12. Mai ohne neue Sprossung.

12. Ehlersia simplex <?; am 24. Miirz hat sich ein Geschlechtsthier

unvollkommen gelost mit noch zwei Segmenten vor seinem Kopf. Dieser hat

die Form Fig. 2. Das <j hat 9 Segmente und Pubertatsborsten; die Mutter

66 Segmente. Am 7. Mai ist ein neues Geschlechtsthier deutlich crkennbar,
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das sicli am 12. Mai lost. Es hat 20 Segmente, Kopf wie in Fig. 2, die

dorsalen Fiihlcr viergliedrig. Die Matter hat 56 Segmente nebst kurzem

Schwanz ohne bewaflhete Fiisse; sie wird nach einigen Tagen eingelegt.

Aos diesen Beobachtungen folgt zunaclist, class Krohn's Angabe in

Bezug auf S. prolifera vollkommeii correct war. Niclit nur bei dieser Art,

sondern audi bei T. variegate mid E. simplex baben wir von demselben

Individuum nacheinander zweimal reife Geschlechtsthiere sicli losen sehen.

Die Zeit, die zwischen beiden Losungen verstreicht, betrug resp. 25, 25, 42,

44, 49 Tage. Mehr als zwei Geschlechtsthiere an demselben Individuum zu

ziichten ist mir nicht gelungen und einige Versuche scheinen dafiir zu sprechen,

dass wenigstens eine liingere Pause danach eintritt. Indess dieser Punkt ist

mit Riicksicht auf die dnrdi die Gefangenschaft bedingte Veranderung der

Lebensweise schwer zu discutiren.

Jeder Spross, der sicli lost, nimmt eine Anzahl miitterlicher Segmente

mit. Bei Beobachtung 3 hatte das Thier zuerst 85 Segmente; es losen sicli

das erste Mai 11, bleiben 74 und 3 neue, zusammen 77; das zweite Mai

losen sich 12, bleiben 65. Bei Beobachtung 4 bleiben nach der ersten Losung

71 alte und 3 neue Segmente, nach der zweiten 64. Bei Versuch 12 sind

da 77; es losen sich zuerst 9 + 2 und bleiben 66; diese vermehren sich auf

76, denn nach der zweiten Losung von 20 bleiben noch 56.

Claparede war noch geneigt, das Segment, an dem sich der Kopf

des Geschlechtsthieres entwickelt, ftir ein in der Art constantes zu halten.

Ich babe schon friiher (I, pag. 531, 532 u. a. m.) die grossen Schwankungen

hervorgehoben, die sich darin linden. Wir baben nun die Erklarung dieser

Schwankungen. Fs scheint iibrigens die Fntwickelung von Geschlechtsthieren

doch nur bei einer gewissen, ansehnlichen Zahl von Segmenten zu erfolgen.

Wiihrend die beiden T. variegata in Versuch 3 und 4 je zwei Geschlechts-

thiere erzeugen und liber 80 Segmente baben, sind die Thiere in 5, 6, 7,

nachdem sie auf 54 und 55 Segmenten angekommen sind, selbst in 31, 48

und 57 Tagen nicht zu neuer Sprossnng bereit.

Das Hinterende des mutterlichen Leibes hot ein sehr verschiedenes

Aussehen. Oft war das Geschlechtsthier nicht rein geliist, viel otter als ich
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hier angefiihrt, end dann zerfielen meist Mutter und Spross; aber nicht immer.

In Versuch 12 hat sogar die verstiimmelte Mutter 10 neue Segmente in 49

Ta<ren entwickelt, die sie dann mit 10 alten zusammen dera nenen Spross

mitgab. In anderen Fallen war das Geschlechtsthier zwar rein gelb'st, aber

die Mutter zeigt keine Spur von Schwanzbildung (Fig. 3). Oefter findet sich

ein kurzer Schwanz (Fig. 4), der bisweilen sehon Borsten enthalt (Fig. 5).

Die Neubildung von Segmenten Avar aber nie sehr gross, und erreichte bei

diesen Arten nie Ziffern, wie bei Trypanosyllis zebra (cf. I, pag. 557).

Die Geschlechtsproducte, welcbe meist nur wenig Segmente mehr

erfiillen, als bald durch die Losung des Geschlechtsthieres entfernt werden,

nahmen bisweilen fast den ganzen Korper der Mutter ein, olme dass deshalb

mehr Segmente als sonst gelost wurden. Die auf den miitterlichen Theil des

Leibes kommenden Eier wurden dann bei der Losung entleert und gehen zu

Grunde. Nur wenige bleiben und werden wobl resorbirt. Man kann danach

aus dem Vorkommen von h]iern in fast alien Segmenten noch nicht den

Schluss Ziehen, dass Theilung bei der betreffenden Art nicht statttinde.

Was nun die Geschlechtsthiere betrifft, so habe ich die Ergebnisse

meiner Ziichtung zum Theil schon in meine friihere Arbeit aufgenommen.

Ich fand, in Uebereinstimmiuig mit den Angaben meiner Vorganger, keinen

Unterschied zwischen den <j und ? derselben Art, aber ich konnte drei Formen

des Kopfes unterscheiden: einmal die von Quatrefages zuerst bei S. arnica

beschriebene Form (Fig. 2) mit mehrgliedrigen Flihlern und kurzen gestielten

Palpen. Sie findet sich bei S. arnica, pulvinata, Ehlersia rosea und simplex.

Sodann die von Krohn bei T. prolifera beschriebene Form (Fig. 1), bei

welcher die beiden Halften des Kopfes selbst palpenartig ausgezogen sind

und die Fiihler ungegliedert oder hochstens zweigliedrig. Diese Form ist

beobachtet bei Typosyllis prolifera, brevipennis , variegata, Ehlersia cornuta,

Opisihosyllis hrunnea (cf. I, pag. 520). Endlich die von Johnston als Joida

beschriebene Form ohne Palpen und mit drei gegliederten Fiihlern (I, Fig. 4a, b).

Sie ist bisher nicht mit Sicherheit auf eine bestimmte Art zu beziehen; Ver-

suche T. hyalina zu ziichten misslangen.

Die Beobachtung 10 lehrt uns ausserdem, dass die Geschlechtsthiere

nicht immer die voile Entwickelung ihres Kopfes abwarten , ehe sie sich losen,

dass diese dann aber schnell nach der Losung erfolgt, Sie zeigt ferner, dass
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die Lebensdauer dieser Thiere nicht nothwendig so bescbrankt ist, wie man

aus der Seltenheit, mit der es gelingt, sie am Leben zu erhalten, zu schliessen

geneigt sein konnte. Unser Tbier lebte bis zur Ablage der Eier und Puberbits-

borsten 11 Tage and nachher noch 7 Wocben.

• Seit dem Abscbluss meines Aufsatzes liber die Syllideen ist uasere

Kemitniss dieser Familie durcb eine Reibe sehr interessanter Formen von den

Philippinen bereicbert worden in Grube's Annulata Semperiana (Petersburger

Akademie-Pericbte 1878) pag. 112 ff. Leider feblen aucb bier meist genaue

Angaben Uber die Schlundrohre. Soweit sicb obne dieselben nrtbeilen lasst,

wiirde Grube's S. uncinigera in mem Subgenus HaplosyUis eintreten; ebenso

wohl singulisetis, bei der leider (Taf. VII, 4, 4 a) in der Abbildung der Borsten

ein Irrtbum passirt ist, 8. violaceo-flava balte ieb flir identisch mit HaplosyUis

hamata Clap. 8. lycocliaetiis konnte dem Lappeu am Mundsegment nach wobl

zu Opisthosyttis gehoren, ist aber vielleicht auch eine HaplosyUis. Uebrigens

vermuthe ieb, class an einer oder der anderen dieser Arten wobl an den hih-

teren Segmenten sicb zusammengesetzte Borsten finden werden.

S. flaccida sclieint mit S. arnica Quatref. iibereinzustimmen ;
S. cerina

ist wobl ein junges Tbier von EJdersia cornuta. S. solida ist der S. armoricana

(s. unten) almlich, aber die Borsten sind wobl different; 8. erythropis konnte

mit aurantiaca iibereinstimmen. 8. umbrkolor halte ieb fur gracilis, deren

weite Verbreitung — Mittelmeer, Westindien, Siidsee — aucb dafiir spricht;

8. nigrescens konnte zu nigricirris Grube geboren.

Odontosyllis arenicolor ist wobl mit ctenostoma zu vereinen; rubro-

fasciata ist eine neue gut erkennbare Art. 0. liyalina ist nacb Grube

Geschlechtsthier einer Odontosyllis; mm vermebren sicb aber drei von den

vier anderen Arten dieser Gattung nicht durcb Bildung von Gescblechtsthieren,

sondern nehmen nor eine epitoke Form an. Das spricht gegen Grube's

Ansicbt, obne sie indess zu widerlegen.

Aidolytus triangulifer ist eine wobl cbarakterisirte Form.

Nora Acta XLII. Nr. 3. 14
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I'latysyllis Semperiana ist eine sehr interessante Form, aber leider ist

das einzige Exemplar abhanden gekommen, ehe seine Schlundrohre beschrieben

wurde. Vielleicht gehort sie mit der Gattung Ancistrosyllis Mc. Intosh zu-

sammen in eine neue and bisher sehr unvollkommen bekannte Abtheilung der

Familie.

III.

Verzeichniss der canarischen Anneliden.

1. Haplosyllis hamata Clap.

Gefunden vom Mittelmeer bis za den Philippinen; Madeira (I, pag. 527).

2. Typosyllis Krohnii Ehl.

Gefunden im Mittelmeer, England, Madeira (I, 529).

3. Typosyllis vaviegata ©rube.

Mittelmeer, Canal, Madeira (I, 532). Eiri Exemplar dieser Art, welches

offenbar vorn noch vor dem Anfang der Schlundrohre abgebrochen war, zeigte

eine sehr auffallende Missbildung, indem statt Eines Kopfes sich deren zwei

neu gebildet hatten (Fig. 6). Der linke Kopf hatte auch am Mundsegment

eine Einregelmassigkeit, indem dasselbe einerseits zweiringlig war. Es ist

wiederholt Bildung eines doppelten Hinterendes bei Anneliden beobachtet wor-

den; aber, so viel ich weiss, noch nicht Bildung eines doppelten Vorderendes.

Dies Exemplar habe icli iibrigens in. Madeira gefangen.

4. Typosyllis prolifera Ki'olin.

Mittelmeer, Madeira (I, 530).

5. Typosyllis aiirantiaca Clap.

Diese Art ist von Claparede in Neapel beobachtet worden; in Madeira

habe ich sie bis jetzt noch nicht gefangen. Claparede's Exemplare waren

mit 5,0 cm reif. Die meinen waren j linger, sie hatten nur bis 2,0 cm mit

100 Segmenten und keine Spur von Geschlechtsproducten, obwohl ich sie
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iiber drei Monate lebend im Aquarium liielt. Dem entsprechend waren audi

die Fiihler mit 16 uud 20 Gliedem kiirzer. Kopf mit grosseu Palpen und

vier grosseu Augen, zu deneu sich gelegentlich zwei kleinere Stirnaugen ge-

selleu. Mundsegmeut dorsal sichtbar, cirri tentaculares mit 20 und 16 Glie-

dern, cirri dorsales lang, abwecbselnd gegen 30 und gegen 20 Glieder zahlend.

Die Fiisse haben nicht nur dorsal, wie Claparede angiebt, sondern auch

ventral (Fig. '7a) einen cirrus terminalis. Die Borsten (Fig. 7b) sind „eclite

Syllisborsten" mit gedrungenen zweizahnigen Endgliedern ; vorn melire, Mnten

nur zwei Aciculae mit stumpier Spitze.

Die Schlundrohre ist sehr lang, ibr Zahn ganz vorn; vor ihr ein ein-

facher Kranz von Papillen. Magen orange, wie alle Gewebe, mit iiber 50

Reilien Driisen.

6. Typosyllis oblonga Keferstein.

Reife Thiere dieser
1
) der vorigen sebr ahnliehen Art messen nur 1,0 cm

und haben gegen 90 Segmente; sie sind schwach orangefarben. Die Palpen

(Fig. 8 a) sind kleiner; vier hintere Augen, selten audi zwei kleine frontale;

Antennen mit 14 16 und 18 Gliedern, alle voll von Driisenfollikeln. Mund-

segment dorsal sichtbar, cirri tentaculares mit 22 und 14 Gliedern. Cirri

dorsales lang, vorn alternirend 30 und gegen 20 Glieder, binten nur 25 und

15. Die Fiisse haben (Fig. 8b) eine dorsale und ventrale Lippe; Dare Borsten

haben zweiz'ahnige Endglieder, die wesentlicb langer und feiner sind, als bei

aurantiaca (Fig. 8c); dazu zwei Aciculae.

Im Verdauungskanal haben wir vor der Schlundrohre eine Mundhohle

mit mehreren Reihen weiclier Papillen. Schlundrohre sehr lang, Zahn ganz

vorn. Magen weissgelb mit outer 40 Reilien Driisen.

Ich babe sowohl 6 als 5 gefangen. Die ersteren batten vorn 30. Seg-

ment an rosafarbenes Sperma, die 9 von ebenda an violette Eier. Weitere

Phasen der Kntwickelung gelang es mir nicht zu beobachten, obwohl icli

einzelne Thiere Monate lang im Aquarium lebendig erbielt.

Diese Art steht jedenfalls Cla])arede's armoricana*) sehr nahe; ob

sie wirklich iibereinstimmen , kann ich nicht sagen. In Madeira babe ich sie

i) Zeitsclirift fur wissenschaftliche Zoologio XII, 109.

2
;
Normandie pag. 39.

14
=
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noch nicht gefangen. Die Vereinigung dieser Form mit T. variegata, zu der

ich raich berechtigt glaubte (I, pag. 532), verbietet sich durch die Unterschiede

im Ban der Mundhohle. Ohlonga hat daselbst mehrere Reihen Papillen, varie-

gata nur einen Kranz von zelm.

7. Typosyllis pulvinata n.

Eine unscheinbare Syllis, 1,0 cm, circa 100 Segmente, farblos, ahnlich

einem ungefarbten Exemplare von variegata and wahrscheinlich gelegentlich

clamit zusammengeworfen. Kopf mit vier Augen; Antennen mit 18 and 24

Gliedern. Mundsegment dorsal sicbtbar; Tentakelcirren mit 22 and 15 Glie-

dern. Cirri dorsales lang, abwechselnd mit circa 23 und 30 Gliedern. Auf

dem Riicken des 18., 19. and 20. Segmentes bilden die stark vergrosserten

and granulirten Epithelzellen ein driisiges Kissen (Fig. 9a), das die Art so-

fort kennzeichnet and nach dem ich sie genannt habe.

Sehlundrbhre 1 Segmente lang, Zahn nicht ganz vorn (Fig. 9b).

Magen mit iiber 30 Driisenreihen mit rothem Centrum.

Borsten von nicht auffallend verschiedener LLinge, deutlich einzahnig

(Fig. 9 c).

Ich habe oben iiber 6 und weibliche Geschlechtsthiere dieser Art

(Fig. 2) berichtet. Mehr als Fines an einer Amme zu erziehen gelang nicht,

da die Thiere die Gefangenschaft nicht ertrugen.

8. Typosyllis liyalina dr.

Vom Mittelmeer bis Norwegen verbreitet: Madeira (I, 535).

9. Klilcrsia rosea.

Madeira (I, 538); cf. oben Versucb 10.

10. Ehlei-sia simplex.

Madeira (I, 538); cf. oben Versucb 11 und 12. Diese Art war in

Puerto viel haufiger als in Madeira.

11. Elilersia fen-ugina n.

Mehrere nnreife Exemplare einer sehr briichigen Form, kaum 1,0 cm

lang, iiber 70 Segmente, rostfarben, Eeberdarm dunkel saftgriin. Kopf mit

breiten Palpen, vier grossen hinteren und zwei kleinen Stirnaugen; Antennen

mit 17 und 25 Gliedern. Mundsegment dorsal sicbtbar. Tentakelcirren mit
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17 and 24 Gliedern. Cirri dorsales 2. Segmentes mit 30 Gliedern langer

als alle anderen. An den folgenden Segmental haben die Cirri dorsales ab-

wechselnd circa 15 nnd circa 25 Glieder, aber die Glieder werden langer,

ilire Trennungslinien verlieren an Dentlichkeit nnd sind vom 14. Segment an

nur noch angedentet. Dabei belialten die Cirri dorsaies den alternirenden

Typus bei und auch die kiirzeren iibertreffen die Segmentbreite; sie sind aber

sehr diinn.

Die Borsten haben zarte zweizahnige Endglieder, die schon im ersten

Rnder an Lange recht verschieden sind (Fig. 10a). Vom dritten Ruder an

nehmen die Unterschiede zu nnd ungefahr vom 22. an fmden wir nur ganz

lange und ganz knrze Endglieder (Fig. 10b), welclie letzteren sich dnrch die

Grb'sse des zweiten Zalmes auszeicbnen. In den letzten beiden Segmenten

fehlen die langen Endglieder. Die emfache Borate (cf. I, pag. 587) ventral

in 3, dorsal in 5 Segmenten.

Pharynx mlissig lang, Zahn ganz vorn. Magen blassroth mit 25

Driisenreihen, Uebergangstlieil mit Driisen. Leberdarm vom 14. Segment an

dnnkel saftgriin.

12. Syllis gi-acilis Gi'iibe.

Ueber die ganze Erdoberflache verbreitet (I, 540).

13. ©pisthosyllis viridis.

Mehrere nnreife Exemplare; Madeira (I, 543).

14. Trypanosyllis zebra CJrube.

Mittelmeer, Madeira (I, 556).

15. Ornbea clavata Clap.

Reife Exemplare von 17 bis 24 Segmenten. Die Art ist gefangen im

Canal, Mittelmeer und Madeira (I, 564).

16. Grnbea Arminii n. sp.

Reife Thiere von 30 bis 32 Segmenten, 1,5 mm; farblos. Kopf (Fig. 11a)

mit zwei Paar grosseren Angen hinten und einem Paar kleiner Stirnaugen;

zwischen den hinteren Augen bisweilen, aber nicht immer, etwas brannes

Pigment. Antennen an der P>asis diinn, in der Mitte geschwollen ,
mit feiner

Spitze. Mnndsegment dorsal gut entwickelt, Tentakelcirren nnd Cirri dorsales
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mit breiter Basis und feiner Spitze; Cirrus dorsalis II. nicht grosser; Cirri

ventrales pfriemenfdrmig. Zwei sclilanke Aualcirren.

Borsten (Fig. lib) mit einzahnigem Endglied von wenig verschiedener

Lange.

Pharynx umgeben von braunem Gewebe. Zahn nicht ganz vorn, aber

weit vor der Mitte (Fig. 11a). Magen mit 15 Driisenreiben.

Ich babe nur 6 beobachtet mit farblosem Sperma, nocb obne Pubertats-

borsten.

Diese Art ist von Grubea pusilla dutch die Form der Cirri dorsales

unterschieden, von clavata durch die Gestalt der Borsten und Fiibler, von

tenuicirrata durch die Gestalt der Anh'ange und den Pharynx, von limbata

endlich durch die Ausbildung des Mundsegmentes.

17. Spliaerosyllis ovigera.

Madeira; I, pag. 567.

18. Sphaerosyllis erinacea Clap.

Claparede hat im Canal eine unreife kleine Sphaerosyllis gefangen

und als erinacea benannt (I, pag. 567). Ich glaube eine Form auf sie be-

ziehen zu diirfen, welche ich in Tenerife mit ovigera zusammen und ungefahr

ebenso haufig fand. In Madeira babe ich nur einmal ein Exemplar gefangen,

ganz im Anfang meines Arbeitens. Da ich spliter nie wiedef dieselbe Art,

wohl aber oft ovigera fmg, hielt ich meine Zeichnung fur ungenau und

erwahnte sie nicht, bis mich der Aufenthalt in Tenerife eines Besseren belehrte.

Sph. erinacea ist farblos, 1,5 mm, bedeckt mit Papillen und hat 20

bis 22 Segmente. Kopf und Mundsegment (Fig. 12a) sind verschmolzen, wie

bei alien Arten der Gattuug. Der Kopf tragt sechs Augen, die unpaare

Antenne steht weit zuriick, das eine Paar Cirri tentaculares auf derselbeu

Hohe, wie sie. Alle Anhange haben eine dicke Basis und kurze Spitze.

Anal zwei liingere, schlankere Cirren. Borsten (Fig. 12b) einzahnig, von

wenig verschiedener Lange.

Der Pharynx unterscheidet diese Art von alien anderen der Gattung;

er ist liber doppelt so breit als bei ovigera und hat den Zahn in der Mitte

seiner Lange. Magen mit liber 20 Reihen Driisen. T.-Driisen klein.
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Reife 2 halten vom 12. bis zum 17. Segment pro Segment zwei weisse

Eier entwickelt, eines vom 9. bis 17. jederseits eines in Brntpflege.

19. Ancistvosyllis Albini n. sp.

Mcintosh hat 1
) erne sehr merkwiirclige Annelidenform aus 410Faden

Ilefe 64° 5' N. 56° 47' W. beschrieben und als Ancistrosyllis grimlandica zu

den Syllideen gestellt. Ich habe eine specif)sch differente aber generisch

offenbar iibereinstimmende Art lebend untersuchen kcinnen und stimme danach

Mc. In tosh in Ant'fassung der verwandtschaftliehen Verhaltnisse vollkommen

bei. Diese beiden Thiere sincl entschieden Syllideen. Aber sie sind voll-

kommen versehieden von alien anderen Syllideen, ja ich glanbe sie sind

weiter von ihnen versehieden, als alle anderen Syllideenformen von einander.

Hoffentlich lernen wir bald mehr verwandte Formen kennen nnd lernen sie

besser kennen, um die Stellung dieses neuen Tribus besser beurtheilen zn

konnen. Ich bin sehr geneigt, ihn fiir den altesten der Familie zu halten.

Meine A. ATbmi war nur ein unreifes Thier, 1,0 cm, 34 Segmente,

farblos, hinten verstiimmelt, Der Kopf tragt dorsal zwei Augen (Fig. 16 a),

dazwischen eine unpaare, davor seitlich zwei paarige Antennen. Nach vorn

ist er in zwei Palpen ausgezogen, die nur an der Spitze getrennt sind, und,

hochst auffallender Weise ventral (Fig. 16 e) jede eine kleinen Fiihler tragen.

Das Mundsegment ist dorsal gut entwickelt und tragt zwei Paar kurzer

Tentakelcirren, keine Borsten. Ventral (Fig. 16e) deckt es den Kopf fast

vollstandig. Die folgenden Segmente tragen vollstandige Ruder mit Cirrus

dorsalis, ventralis und Borstenbiindel. Vom 7. Segment an erscheint iiber

dem Borstenbiindel unter dem Cirrus dorsalis eine einfache starke Borste,

welche ganz an die Acicula des Biindels der Pubertatsborsten erinnert. Sie

wird nach hinten allmahlich starker (Fig. 16 c) und prominirt vom 12. Ruder

an mit ihrer Spitze, wahrend vom 13. Ruder an neben ihr eine gleichgestaltete

oicht prominirende Borste liegt. Von Pubertatsborsten keine Spur.

Die Borsten sind sonst alle einfach und in jedem Ruder von zweierlei

Gestalt: einfach gesaumte zarte Haarborsten und zweizinkige (Fig. 16b), die

i) On the Annelida obtained during the Cruise of H. M. S. Valorous. Trans. Linnean

Soc. London, second Series Zoology vol. I, pag. 502, 1877.



108 Professor Dr. Paul Langerhans. (p. 16)

an die Formen bei Staurocephalus pallidus (II, pag. 300) erinnern. Letztere

sind nur zwei pro Ruder.

Der Verdauungskanal beginnt (Fig. 1 6 e) mit einer kurzen Mimdhohle

ganz ohne Papillen; dann folgt eine chitinige Schlundrohre ohne Zahn, welche

quer geringelt ist. Ausgestiilpt zeigte sie vorn (Fig. 16d) einen Kranz von

starren Haaren. Die Schlundrohre nimmt etwas iiber vier Segmente ein und

geht in einen nur wenig dickwandigen Magen iiber, der sich durch fast acht

Segmente erstreckt und keine Driisen erkennen lasst, wie die meisten Syllideen-

magen. Auf ihn folgt ein kurzer Uebergangstheil ohne T.-Driisen und dann

der Leberdarm.

Vom Nervensystem ist mir das grosse bis ins zweite Segment reichende

Hirn aufgefallen.

Von Fortpflanzung und Geschlechtsproducten keine Spur.

20. liepidonotus clava Hont.

Wahrend in Madeira eine Varietlit von L. clava sehr haufig war

(II, 273), habe ich in Tenerife in einem Exemplar die unveranderte Form

gefangen, d. h. die Palpen waren bis zu ihrer Basis mit 6 Reihen Papillen

besetzt. Es war ein reifes ? von 2,0 cm, 26 Segmenten, glatten Elytren,

glatten Cirren.

21. Polynoe spinifeva var. Ehl.

Vollkommen mit der Madeira-Form iibereinstimmend (II, 275).

22. Amphinomc complanata Pallas.

Diese von Pallas 1
) beschriebene Art ist nach Baird 2

) in Wcstindien,

der Nordkiiste von Australien und Zanzibar gefangen worden. Ich habe sie

in Madeira nie gefangen, wahrend sie in Tenerife sehr haufig war und

namentlich jtingere Exemplare an den Aigen der Strandfelsen fast in beliebiger

Menge zu haben sind. Hire Farbe ist ein einfaches ziegelroth mit purpurnen

Kiemen; von der eleganten Zeichnung der A. carunculata keine Spur. Aber

audi diese Art wurde von den Fischern sorgfaltig gemieden, und es war den

angelnden Fischern wohl bekannt, dass, wenn in einem grosseren Tiimpel

1

) 1766, Miscellanea Zoologies pag. 109.

2
) 1868, Linnean Society Journal Zool. Vol. X, pag. 21

J
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zwischen den Stranclfelsen eine grosse Amphinone war, kein Fisch beissen

wiircle. Dies ist eine gute Bestatigung meiner friilier geausserten Ansieht vom

Zusammenhang zwischen der Farbung nnd der Beschaffenheit der Borsten bei

den Amphinomeen (II, 277).

Icli babe Exemplare bis zu 7,0 cm nnd 60—70 Segmenten gefangen.

Die Carunkel (Fig. 13a) ist nnr klein, reicht bis zum Hinterrande des

3. Segmentes and ist nicht kmellos. Die Fiisse haben jeder einen Cirrus;

hinter dem oberen Ruder sitzen die Kiemen, welche am 2. Segment beginnen.

Bei jungen Thieren bestehen sie nnr aus wenigen Faden (Fig. 13a), bei

alteren aus einem kleinen Biindel (Fig. 13 b und d), welches aus 5 bis 7

kurzen Stammchen (Fig. 13c) sich zusammensetzt, die dicht nebeneinander

entspringen und sich nur wenig verasteln. Die Summe der Endastchen be-

tragt 50 bis 60. Der Anus ist terminal.

Die Borsten sincl im oberen Ruder wesentlich Fig. 13g, im unteren

Fig. 13f, dazu in beiden wenige wie in Fig. 13e. Sie sind von kohlensaurem

Kalk, nach dessen Auflosung ein weiches organisches Gertist zuriickbleibt,

das die Gestalt der Borste bewahrt.

23. Iiiiiopliei*us canariensis n. sp.

Mit der vorigen zusammen, aber seltener, ting ich bis zu 2,0 cm lange,

unreife Exemplare einer eigenthlimlichen Amphinome, die ich einstweilen in

dieselbe Gattung stelle, die Quatrefages 1
) far Peter's A bncwwneulcda*)

aufgestellt hat, obwohl sie wold kaum ein dauerndes Unterkommen da finden

wird. Sie steht aber trotz des Mangels der Carunkel den echten Amphinomeen

viel naher als den Formen, die man als Tribus der fflpponoidae*) zusammen-

fasst, da sie dorsale und ventrale Ruder besitzt.

Die Thiere waxen matt rothbraun und batten bis zu 60 schmalen

Segmenten. Kopf (Fig. 14 a) mit fdnf Fiihlern, vier kleinen Augen, voll-

kommen ohne Carunkel. Fiisse vom ersten Segment an vollkommen entwickelt,

rait zwei Rudern und Cirrus dorsalis und ventralis, wie bei Amphinome

(Fig. 14b). Die Kiemen bilden ein kleines Baumchen, das dorsal vom oberen

i) Armeies I, 407.

2
)

Arcliiv f. Naturgescliiohte 1855, 38.

3) Baird 1. c. pag. 238.

Nova Acta XLII. Nr. 3.

Grube, ebenda, 1860.

15
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Ruder stent (Fig. 14c); sie beginnen am 3. Segment und horen am 7., 8.

oder 9. wieder auf, sind also jederseits nur fitnf bis sieben. Das hintere

Fiihlerpaar und die beiden Cirri des ersten Segmentes sind iibrigens zwei-

sliedrisr, die anderen Anhange nicht. Anus auf dem Riicken des letzten

Segmentes.

Bei ganz kleinen Exemplaren, von 22 Segmentcn, war die Zahl der

Kiemen die gleiche, aber an Stele der kleinen Baumchen standen vier Faden.

Borsten von kohlensaurem Kalk; in jedem Ruder von zweierlei Gestalt:

oben Fig. 14cl und e, unten f und g.

24. I-eontis Dumei'ilii.

Diese von Norwegen bis zum Adriatischen Meere an alien Kiisten

vorkommende Art, welche ausserhalb Europas in Westindien und Madeira

(II, 281) gefangen ist, war auch in Tenerife nicht selten.

25. Iiycoris procera Elilers.

Georgia, Madeira (II, 285).

26. Liycoris fftmclialeiisls.

Gefangen in Madeira (II, 287).

27. Perinereis cnltrifera Qv.

Verbreitet von Norwegen bis zum Schwarzen Meere und Madeira (II, 289).

28. Pevincreis floridana Ehl.

Florida, Madeira (II, 289).

29. l'erinereis taorica n. sp.

Mit der vorigen Art zusammen lebt im grobkornigen Sande eine

Nereis die sicb in Farbung, Grosse, Habitus und Bau des Kopfes nicht von

ihr unterscheidet. Sie ist wie diese farblos und nur die vorderen Segmente

sind dorsal braun gefarbt. Kopf mit massig langen Fiihlern. Fiisse (Fig. 1 5c)

fast ganz wie bei floridana. Nur der Riissel ist verschieden, und zwar in

sehr prllgnanter Weise. Er hat dorsal maxillar median ein oder zwei Para-

gnathen (I); seitlich (II) zwei sehr eng geschlossene Gruppen (Fig. 15a);

basal median (V) zwei bis drei Paragnathen, lateral (VI) den grossen Neben-

kiefer, der aber nicht so gross ist, wie bei floridana. Ventral maxillar

(Fig. 15b) median (III) drei Gruppen: eine grossere mittlere und zwei seit-
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liche von nor zwei bis em Spitzchen; lateral (IV) erne grosse Gruppe; ventral

basal nnr eine einfaclie Reilie von vier Spitzen.

Wahrend Grube's P. HelJeri 1
) und camiguina^) mit unserer Form in

der Theilung der Gruppe III iibereinstimmen, unterscheidet sich dieselbe von

ihnen wie alien anderen torch die einfache Reilie, die den Paragnathen VII.

und VIII. Ordnung entspricht. — Der Name taorica ist abgeleitet von Taoro,

dem alten Guancliennamen des Thales von Orotava.

30. Mai'physa saxicola a. sp.

Wie in Madeira Eunice siciliensis, so lebt in Tenerife eine 3Iarphjsa

im organisclien Kalkiiberzng der Strandfelsen. Man bekommt sie meist nur

brachstiiekweise, ganz wie E. siciliensis, mit der sie audi darin ilberemstimmt,

dass der vordere Korperabschnitt wenig gefarbt ist und erst vom circa 30.

Segment an der Leberclarm dunkelbraun durclischimmert. Ganze Tbiere babe

icb von 3,0 cm Lange, 80 bis liber 100 Segmenten gefangen. Kopf (Fig. 17a)

mit fiinf kurzen Fiiblern und zwei Augen; frontal zweilappig. Die Fiihler

sind farblos, der Kopf und der Riicken des Tbieres scliwacb braun gefarbt,

aber mit so vielen hellen Kreisen, ahnlich deuen bei Lysidice ninetta, dass

die braune Farbe kaum zur Geltung kommt. Erstes Mundsegment lang,

zweites kiirzer, meist olme Fiihlercirren; aber bei einigen Individuen waren

zwei kleine Fiihlercirren vorhanden. Diese Individuen stimmten sonst in jedem

Detail mit denen ohne Fiihlercirren iiberein, so dass icb keinen Grand sehe,

sie von ihnen zu trennen. Vom 3. Segment an Ruder mit Cirrus dorsalis

und ventralis; letzterer wird vom funften Ruder an dicker (Fig. I7g).

Kiemen treten erst am hinteren Abschnitt des Leibes und zwar in

ganz unregelmassiger Weise auf. Viele Exemplare entbebren derselben ganz:

so eines von 88 Segmenten, eines von 66 Segmenten, eines von circa 90

Segmenten. Andere baben an einigen Segmenten einfache, fadenfdrmige Kie-

men, wie E. siciliensis; so ein Thier von 90 Segmenten am 63. und 64. und

am 76. bis 83. Andere endlicb baben die einfachen Kiemen an einer ganzen

Reilie von Segmenten, so eines von 88 Segmenten vom 54. bis 87.

i) Arumlata Semperiana pag.

2) 1. c pag. 87.

31.

15*
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Anal nur zwei Cirren (Fig. 17b).

Die Borsten sind im oberen Biindel gesaumte Haarborsten und vom

5. Ruder an Spateln; im unteren zusammengesetzte Haken (Fig. I7e). Die

Acicula ist vorn hell und prominent. Am 20. bis 27. Ruder tritt der starke

einfache Haken (Fig. 17 f) auf. Er ist meist an einem oder eipigen Segmenten

bell, wird dann aber schwarz und gleicbzeitig nimmt auch die Acicula schwarze

Farbung an.

Der Eieferapparat ist nur zum kleinen Theil braun. Die Tiilger sind

kurz, die Zangen auch (Fig. 17c). Der Zahn bat 6, 7 oder 8 Ziihne, die

linke unpaare Sageplatte 9 bis 10, die paarige recbts 9 bis 11, links 8 bis 10.

Unterkiefer cf. Fig. I7d.

Diese Form ist wegen der grossen Unregelmassigkeit fast aller Gebilde

sehr bemerkenswerth. Sie ist vielleicht mit E. liamata Schmarda *) identisch.

E. multicirrata Clap. 2
) hat Messerborsten , und die sicher sehr ahnlicbe E.

quadrioculata 3
) Gr. eben vier Augen. 4

)

31. JL,ysidice Uinetta And. «& M. Edw.

Vom Mittelmeer bis zum Canal, Madeira (II, 295).

32. 'Xe inatonereis unicornis t*v.

Vom Mittelmeer bis zum Canal, Madeira (II, 295); in Tenerife nicht

selten.

33. Ijumbriconereis funchalensis Kinbei-g.

Madeira (II, 297).

34. Arabella Hilalrii delle Cbiaje var.

Von der Mittelmeerform, A. Hilairii, besitzen wir eine sehr genaue

Beschreibung bei Fillers. 5
) Ich babe nur ein Exemplar dieser Art gefangen,

das sich in den meisten Punkten an dieselbe anschliesst. Es batte circa 150

1

) Neue wirbellose Thiere pag. 125.

2
) Normandie pag. 60.

3
)
Annul. Oerstediana pag. 60.

4
) Sehr ahnlich ist auch die kiirzlich von Marion & Bobretzki besohriebene M.fallax;

aber dieselbe hat auch zusammengesetzte Messerborsten. Ann. sciene. nat. 1875, Juin.

5) Borstemviirmer pag. 399, quadristriata.
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Segmente, war liber 4,5 cm lang, aber seine Farbe war die des Regenwurmes,

ohne jede Zeichnung*. Von den vier Augen waren die ausseren viel grosser,

wahrend sie bei der Mittelmeerart gleicli gross sincl (Fig. 18a). Anal hat

mein Exemplar nnr zwei nmde Cirren (18b). Der Kieferapparat stimmt ganz

mit Eblers Bild and Wort: Zange links 5, rechts 8 Zahne, aber beide Stlicke

sind gleicli gross; Zalm rechts fast doppelt so gross als links, mit 10 Zahnen,

links mit 8; dann zwei Sagplatten jederseits, mit 6 Zahnen; der grb'sste Zalm

der vorderen erscheint rechts als selbststandiges Stuck, wie das audi Cla-

parede abbildet. *)

Die Fiisse haben einen kleinen spitzen Cirrus dorsalis. Ich finde nur

an den oberen zwei bis drei Borsten die feine Zahnelung des Saumes

(Fig. 18 d); an den beiden unterhalb der Acicula austretenden ist der Saum

glatt (Fig. 18 c).

Bei aller Aehnlichkeit mit der Mittelmeerform haben wir somit doch

eine Reihe von Differenzen, die bemerkenswertli sincl.

35. Glycera tesselata Or.

Gefangen im Mittelmeer und in Madeira (II, 301).

36. Phyllodoce Gervillei And. M. Edw.

Canal, Gronland, Madeira (II, 307).

37. Eulalia viridis Sav.

Von der Adria bis Gronland. Madeira (II, 309).

38. Eulalia bilineata Johnston.

Johnston 2
) hat an den englischen Kiisten und Malmgren in Finn-

marken 3
) eine sehr charakteristisch gefarbte Eulalia gefangen, von der ich in

Puerto ein Exemplar ling. Es war (Fig. 25 a) gelb, mit jederseits einer

braunen dorsalen Langslinie, hatte 1,5 cm und 86 Segmente.

Der unpaare Flihler steht hinten, etwas vor den Augen. Das erste

Segment tragt einen Fuhlercirrus, das zweite zwei und ein Borstenbundel,

J
) Annelides do Naples Taf. IX, Fig. 4.

2) Catalogue pag. 177.

3
)

Hafs. Annulater pag. 99.
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das dritte einen nebst Borstenbiindel imd Cirrus ventralis. Die Fiiblercirren

smd alle fadenformig, die Cirri dorsales und Centrales klein, eiformig. Die

Segmente sind welter hinten zweiringlig (Fig. 25 b). Borsten Eb.it langem,

feinem Endglied (Fig. 25 c).

39. Aricia acustica.

Genau mit der Madeira-Art iibereinstimmend (III, Nr. 3).

40. Spio crenaticornis Mont.

Keferstein 1
) bat im Canal eine Spio-Art unter dem Narnen Spio

ciliatus beschrieben, welche nach Mecznikow 2
) mit Aonis Wagneri von

Leuckart und Pagenstecher 3
) identisch ist. Diese aber ist nacb Grube

o-leicb der altbekannten Spio crenatkornis *) von Montagu. Wir bekommen

damit fiir diese Art eine Verbreitung an alien Kiisten der Nordsee. Icb habe

sie in Madeira bis jetzt nicbt gefangen: aber in Puerto ist sie im groben

Sande am Strande nicbt selten. Sie stimmt ganz genau mit Keferstein's

eingehender Beschreibung iiberein. Nur in einem Punkte kaim icb dieselbe

erganzen: meine Exemplare zeigten bei besserer Erhaltung des Analsegmentes

an diesem acht Cirri foliacci. — Die Eier sind roth.

41. Phyllochaetopterus gracilis Gr.

In Tiimpeln auf den Strandfelsen sab ich oft die langen, weissen

Tentakel eines Chaetopteriden herumtasten, der im organiscben Kalkiiberzug

seine belle Rohre gebaut hatte. Die Tbiere Avaren bis 2,0 cm lang, milch-

weiss, nur das Abdomen durcb Farbung des Darmes scbwarz. Kopf (Fig. 19a)

obne Augen; Mundtrichter mit starker Oberlippe und median gespaltener

Unterlippe. Aussen von den langen Ftthlern sitzen ein Paar kleinere Ten-

takel mit zarten Stiitznadeln. Die Zahl der bewaffneten Thoraxsegmente ist

nicbt constant: ich habe acht, neun und zehn beobachtet, bewaffnet mit den

lanzenfdrmigen Borsten der Familie. Das vierte Segment hat drei stiirkere

Borsten (Fig. 19b); dorsal und ventral von ihnen die gewohnlichen Lanzen.

!) Zeitsehr. fiir wissensoh. Zool. XII, pag. 118.

2
) Zeitsehr. fiir wissensoh. Zool. XV, pag. 337.

3
)

Beitriige zur Kenntniss wirbelloser Thiere, pag. 156.

-*) Johnston, Catalogue pag. 204.
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Anf den Thorax folgen stets zwei Segmente mit Kiemen, und dann bis 23

Abdominalsegmente ohne Kiemen. Die Uncini (Fig. 19 c) sind feinzahnig.

Diese Art unterscheidet sich von den meisten anderen der Gattung

durch den Besitz mehrerer starken Borsten im vierten Segment. Nnr die

von Grube l
) in Crivizza gefangene Form hat dieselbe Eigenthiimlichkeit,

und ich glaube deshalb sie zu dieser rechnen zu diirfen, obwohl Grube bei

seiner Beschreibung zwei Augen angiebt.

42. Andoninia filigera delle Cliiaje.

An alien europaischen Kiisten und in Madeira gefangen (III, Nr. 12).

43. €irratnlus vividis.

Madeira (III, Nr. 14).

44. Cirratulus ciri'atus O. F. Hiiller.

Die Synonymie dieser im ganzen nordatlantischen Ocean verbreiteten

Form hat Malmgren 2
) zusammengestellt. Ich habe nur ein Exemplar von

3,0 cm Liinge gefangen.

45. Jtfotomastus Sarsii Clap.

Im Sande am Strande ting ich zwei Exemplare eines Notomastus, die

ich trotz erheblicher Grossendifferenz auf Claparede's N. Sarsii 5
)

beziehen

zu konnen glaube. Wahrend fur ihn 1 bis 8 cm Lange angegeben werden,

massen meine beiden Exemplare nur 2,0 cm und hatten gegen 50 Segmente.

Kopf (Fig. 20 a) mit Basalring und Endglied, jederseits gegen 15 ansehnliche

braune Augen, zum Theil mit Linsen. Mundsegment unbewaffnet. Dann

folgen 11 Segmente mit Haarborsten; vom 13. Segment an Tori mit dorsal

bis 10, ventral fiber 10 Haken (Fig. 20 b), die bei schwacherer Vergrosserung

zweizahnig scheinen, wahrend starkere Systeme den oberen Zahn in drei

Zahnchen auflosen. Jedes Abdominalsegment hat zwei grosse dunkle Driisen,

bestehend aus braunen Zellen mit schwarzen Concrementen, die aber in Carbol-

Glycerin die Farbe verlieren.

i) Archiv fur jSTaturgescliiohte, 1863.

2
)
Annulata polyohaeta Spelsbergiae etc. pag. 205.

3
)
Glanures pag. 51.
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Die Thiere waxen reife ? imd hatten vom 8. A bdominalsegment an je

einige sehr grosse helle Eier. *

46. Polyophthalmus pictus Quatref.

Gefonden im Mittelmeer, im Biscayschen Meerbusen und in Madeira

(III, Nr. 18).

47. ISraiieliionialdaiie Vincentii n. g. et n. sp.

In sandbedeckten kleinen Rb'hren lebt an den Algen der Strandfelsen

ein braunliches, bis 1 ,0 cm langes Thier von 30 bis 42 Segmenten, das zu

den Maldanien ganz unverkennbare Beziehungen ha't, obwohl der Besitz von

Kiemen an einer Anzahl hinterer Segment© es wobl der Familie der Thele-

thusae zuertheilt. Der Kopf ist (Fig. 21a und b) konisch raid tragt jederseits

eine zerstreute Gruppe von Augenpunkten. Im unbewaffneten Mundsegment

befmdet sich ein ventraler Schlundkopf (Fig. 21b). Das zweite Segment ist

das erste bewaffnete, das Praeanalsegment das letzte. Ueberall bestebt die

Bewaffnung aus einem dorsalen Biindel von zweierlei Haarborsten (Fig. 21c

und f) und einer ventralen einfachen Hakenreibe (Fig. 2 Id). Das Analsegment

ist unvollkommen vierlappig (Fig. 21c).

In einer Anzahl vorderer Segmente, vom circa 13. bis 21., ist das

respiratorische Gefassnetz der Haut sehr entwickelt, wie bei den Maldanien.

Weiter hinten tragt eine Reihe von Segmenten jederseits eine einfache faden-

fdrmige Kieme (Fig. 21c und g). Diese Kiemen begannen zweimal am 21.,

einmal am 24. Segment und reichten bei jungen Thieren stets bis hinten hin.

An einem grosseren Exemplare von 43 Segmenten begannen sie am 25.,

waren am 33. bis 36. zweifadig, und horten am 41. auf. Die kiementragenden

Segmente sind meist cleutlich zweiringlig (Fig. 21g).

Die Diagnose der Gattung wlirde lauten: Thelethusen mit einfach-

fadenfdrmigen Kiemen.

48. Amphitoite Orotavae n.

In Tiimpeln auf den Strandfelsen lebt eine kleine Amphitrite, die reif

nur 1,5 bis 2,0cm, 60 bis 70 Segmente misst. Der Kopf tragt gegen 40

violette Tentakel, welche nicht die halbe Lange der Thiere erreichen, und hat

in zwei seitlichen Gruppen 50 bis 100 Augenflecke. Mundsegment (Fig. 22a)

ohne Borsten und ohne Anhange.
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Das zweite Segment triigt ebenfalls keine Borsten, aber ein Paar nor

wenig veriistelter Kiemen (Fig. 22a and f) nod auf einem Paar stumpfer

Hcicker die aussere Mundung des einzigen Paares von Segmentalorganen. Das

dritte Segment ist das erste setigere; dazn tragt es das zweite Kiemenpaar.

Am vierten Segment haben wir das dritte Kiemenpaar und die erste

Reihe ventraler Haken. Die Zahl der Segmente mit dorsalen Borsten ist

nicht constant; ich babe deren von 31 bis 36 beobachtet. In jedem Koclier

stecken zwei ganz verscbiedene Arten von Borsten: die cincn sind langer

(Fig. 22 b) und haben einen gelben Korper, der vorn gesaumt ist, und erne

belle gezahnte Spitze; die anderen sind kiirzer (Fig. 22e) geschweift und

erinnern an die abdominalen Spateln der Serpulaceen. Die Uncini sind in

alien Segmenten bis binten vorhanden, immer olme Stiitzborsten und iiberall

von derselben Gestalt (Fig. 22c und d). Die ersten seeks Hakenreiben sind

rein retrograd, bis zu 40 in jedem Torus; alle folgenden baben zwei inter-

calirte Reihen. Audi in den Zahlenverhaltnissen der Uncini kommen Schwan-

kungen vor: so fand ich bei einem Exemplar links eine Reihe Uncini am 2.

bis 8. setigeren Segment, rechts am 3. bis 1.

Analsegment abgestutzt mit gelapptem Rand (Fig. 22g). Der Darm

ist vom 10. Segment an Leberdarm: ventral im Leibe liegt eine gelappte

dunkle Driisenmasse bis zum 1 1 . Segment. Eier gelblicb. Die Kiemengefasse

entspringen mit gemeinsamem Stamm vom einscbeidenden Darmgefass und

die Kiemenvenen treten zum ventralen Liingsgefass (Fig. 22a).

49. Tvichobvanchus glacialis Mgn.

Von dem von Malmgren 1
) in Spitzbergen gefangenen Tr. glacialis,

der ausserdem nur noch in Norwegen gefangen ist, habe ich ein junges kaum

0,5 cm langes Exemplar gefunden. Es hatte Kopf und Mundsegment ver-

scbmolzen (Fig. 24) zu einem ventral \ iel hoheren Ringe, welcber eine an-

sehnliche Obeilippe trug und iiber ibr einen starken Bosch von Tentakeln,

von denen die ventralen vie! dicker sind. Dorsal sitzen an ihm etwa ein

Dntzend relativ grosser Augen. Dann folgen noch vier Segmente olme Bor-

sten, von denen das vorderste, das zweite Segment des Korpers, zwei Paar

1) Xordiska Hafs. Ammlater pag. 395.

Nova Acta XLII. Nr. 3.
1(5
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fadenfdrmiger Kiemen tragt, das dritte Korpersegment ein Paar. Darin liegt

der einzige Unterschied von Malmgren's Beschreibung, nach der die drei

Kiemenpaare auf drei Segments vertheilt sind. Das dritte und vierte Segment

tragen jedes ein Paar Segmentalorgane. Am sechsten beginnen die dorsalen

Pharetrae einfach gesaumter Haarborsten , von denen ira Ganzen 15 da sind.

Fbenda beginnen die ventralen Uncini, die an 14 Ringen langgestielt sind

(Fig. 26c). Vom letzten Thoraxsegment an sind sie knrz (Fig. 26a, b) und

gebaut wie bei den Terebellen. Abdominalsegmente sind nur 18 vorhanden,

alle mit prominenter Flosse mit Plaken olme Stiitzborsten. Anus terminal-

ventral.

Der Darm ist vom sechsten Segment an roth und weit, und entsendet

einen Blindsack in das zu den Kiemen gehende Gefass (Fig. 24).

50. Polyciinrus triglamlula.

Madeira (III, Nr. 29).

51. Sabella reniforiiiis O. F. Mullev.

Diese Art scheint sehr weit verbreitet zu sein. Sie ist gefangen in

der Adria und Marseille, im Canal, in Island, Griinland, wohl audi in Nord-

Amerika; ferner in Madeira (III, Nr. 81).

52. Sabella (Potamilla) breviberbis Or.

Ein junges Thier von 1,0 cm, wovon 0,2 auf die Kiemen kommen,

glaube ich auf Grube's S. breviberbis 1
) beziehcn zu konnen.

Die Kiemen hatten jederseits fiinf Hauptstrahlen, deren Knorpel

(Fig. 27 b) zwei Zellen im optischen Liingsschnitt hat. Die Spitze der Strahlen

ist ebenso dick, wie die Strahlen selbst, und somit dicker als die Fiedern,

welche kaum doppelt so lang sind, als die Strahlen breit. Strahlen und

I'iedern sind abwechselnd braunroth gefarbt und weissgelb incrustirt, ganz

olme Augen.

Collare (Fig. 21a) dorsal klaffend, ventral zugespitzt und incidirt. Am
Kopf ein Paar Augen von halbmondformiger Gestalt. Thorax mit sieben

setigeren Segmenten, von denen das erste nur dorsal ein Biindel gesaumter

Borsten und dazu ein Paar Ohren mit mehreren Otolithen hat. Die anderen

v
) Arehiv fur Naturgeschichte, 1860.

S3
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Thoraxsegmente tragen dorsal gesaumte Haarborsten and s. g. Paleen (cf.

Fig. 23a), ventral die beiden Borstenarten der Gattung.

Abdomen mit 63 Segmenten, bewafmet wie die anderen Arten der

Gattung. Anal einige Augen (Fig. 27c).

Farbe des Leibes griinlichweiss.

Das letzte Thoraxsegment bat linkerseits abdominale Bewaffnung.

Ich habe inzwiscben diese Art audi in Madeira in zwei Exemplaren

an Fischkbrben gefangen. Beide batten acbt bewaffnete Thoraxsegmente; das

grb'ssere zweimal sieben Kiemenstrablen.

53. Fabricia Sabella Ehrbg.

Diese an den europaischen Oceanskiisten weit verbreitet? Form, die

mir in Madeira noch nicht begegnet ist, war in Puerto sehr hiking und giebt

in Carbol- Glycerin hiibscbe Praparafe. Die Thiere waren kaum 2 mm lang,

oft vorn dunkel gefarbt, Kiemen stets je drei Strahlen mit zweimal vier

Fiedern, die in einer Ebene enden. Das Kiemenlierz zeigte 25 Pulsationen

pro Minute. Die Kiemenstrablen sind reicb an Tastbaarbiiscbeln (Fig. 28)

auf ibrer Aussenseite. Alle Exemplare batten ein unbewaffnetes und aeht

setigere Tborax-, drei Abdominalsegmente und Analsegment mit zwei Augen.

54. Aniphiglena mediterranea l.ey»Iig.

In Gesellscbaft der \'origen ist diese von Claparede 1
) eingebend ge-

scbilderte Art recbt hautig. Ich muss seine Bescbreibung nur in Bezug auf

die Borsten dabin erganzen, class die breit gesaumten Haarborsten, s. g.

Paleen, nicbt nur am Thorax vom dritten bis achten Segment sich hnden,

sondern auch am Abdomen die ventralen Borstenbundel ausschliesslich zu-

sammensetzen (Fig. 23 a). Die abdominalen Uncini habe ich Fig. 23 b und c

abgebildet.

55. Vermilia infundibnlnm.

Mittelmeer, Madeira (III, Nr. 43).

56. Spirorbis Pageusteclieri Quatref.

Mittelmeer, Madeira (III, Nr. 50).

57. Polygordius Scbneideri.

Madeira (III, Nr. 52).

i) Glanures, pag. 32.
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TV.

Wir haben hier nun 57 Arten kennen gelernt; von ihnen sind hoch-

stens 9 neue, es bleiben uns also 48 bekannte Formen. Von clieser Zabl

sincl 36 in Madeira gefangen, aber nur 10 gehb'ren vielleicht einer mehr

loealen Fauna an, wahrend 26 einen viel weiteren Bezirk haben. Zwei von

ihnen — Syllis hamata und gracilis — sind fast iiber die ganze Erde ver-

breitet, zwei — Nereis procera und floridana — gehb'ren zur westindischen

Fauna, 22 aber zur europaischen.

Aber audi von den 1 2 bisher nicht in Madeira gefangenen Formen

gehoren 11 zur europaischen Fauna, eine ist siidlich weit verbreitet —
AmpMnome eomplcmata. Wir haben somit unter 48 Arten voile 33, die zum

europaischen Formenkreise gehoren, gewiss eine sehr respectable Zahl; und

wir konnen somit wohl als faunistisch wichtigstes Resultat dieses Aufsatzes

aussprechen, dass wir fur diese ansehnliche Zahl europaischer Arten einen

so weiten Verbreitungsbezirk kennen gelernt haben. Was die Verbreitung in

Europa anlangt, so sind 15 fast iiberall, 12 nur im Mittelmeer, 6 nur an

den Oceanskiisten gefangen worden.

Im Vergleich zu diesen 33 Europaern treten die drei Formen sehr

zuriick, die bisher nur als siidlich bekannt sind. Ihre Zahl win! sich wohl

aus den zehn Madeirensern und den neun neuen Arten noch erheblich mehren.

Namentlich diirfte z. B. Linopherus ccmariensis eine siidliche Form sein.

Weitere Betrachtungen werden wohl durch die immerhin sehr geringe

Zahl der hier aufgeluhrten Arten vcrhindert.

Madeira, 21. November 1879.

Anmerkung. Der Canal im Zahn der Syllideen ist inzwischen von Eisig gcsehen

worden, aber nicht die Giftdriise. Seine Art ist aber sicher nicht S. aurantiam, sondem wohl

<S. hamata. (Mittheilungen aus der Zool. Station v. Neapel II, pag. 270 ff.)

Madeira, 13. Mai 1881.
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ErMarung der Abbildimgen,

Tafel 1. (IV.)

Fig. 1. Kopf eines Geschlechtsthieres von Typosyllis prolifera.

Fig. 2. Kopf eines Geschlechtsthieres von Typosyllis pulvinata,

Fig. 3. Endo einer Typosyllis pulvinata nach Ablosung ties Geschlechtsthieres, ventral

keine Spur von Biklung eines neuen Schwanzes.

Fig. 4. Encle einer Typosyllis pulvinata nach xlblosung des Geschlechtsthieres, ventral.

Bin neuer Schwartz von zwoi Segmenten unci Analsegment angelegt. Das

Nervensystem ist in dieser und der vorigen Figur durch die Zeichnung

k&nntlich gemacht.

Fig. 5. Ende einer T. prolifera nach Ablosung des Geschlechtsthieres, ventral. Neuer

Schwanz von drei Segmenten und Analsegment.

Fig. 6. Typosyllis variegata mit zwei neu gebildeten Kopfen.

Fig. 7. Typosyllis aurantiaca Clap.

a) Fuss (c. t. v. cirrus terminalis ventralis; c. t. d. cirrus terminalis dorsalis),

b) Borste.

Fig. 8. Typosyllis oblonga Kef.

a) Kopf, dorsal,

b) Fuss, ventral (c. v. cirrus ventralis; 1. v. labium ventralc; 1. d. labium

dorsale),

c) Borste.

Fig. 9. Typosyllis pulvinata, n.

a) 18. Segment mit dorsalem Zellenkissen,

b) Anfang der Schlundrohre,

c) Borsten.

Fig. 10. Eldcrsia feruginea n.

a) Borsten vom 2. Segment,

b) Borsten vom 23. Segment.
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Fig. 11. Grubea Arminii n.

a) Dorsalansicht des Thieres,

b) Borste.

Fig. 12. Sphaerosyllis erinacea Clap.

a) Kopf dorsal,

b) Borste.

Fig. 13. Amphinome complanata Pall.

a) Kopf dorsal,

b) ein Segment dorsal,

c) zwei Kiemenstammchen,

d) zwei Segmente von der Seite gesehen,

rechts ist vorn

e) Borste, die in beiden Rudern vorkommt,

f) ventrale Borste,

g) Spitze einer dorsalen Borste.

Fig. 14. Linopherus canariensis n.

a) Kopf dorsal,

b) ein Segment im Querschnitt,

c) Riemenbaumchen,

d) e) Borsten des dorsalen Ruders,

f) g) Borsten des ventralen Ruders.

Fig. 15. Perinereis taorica n.

a) Riissel dorsal,

b) Riissel ventral,

c) Fuss.

Fig. 16. Ancistrosyllis Albini n.

a) Kopf dorsal,

b) Borste aus dem (ventralen) Ruder,

c) prominente dorsale Acicula,

d) Vorderrand der Schlundrohre.



Ueber einige canarische Anneliden. (p. 31) 123

Tafel 2. (V.)

Fig,

Fig

16e. AncistrosyUls Allnni, Ventralansicht.

17. Marphysa saxicola n.

a) Kopf dorsal,

b) Analsegment,

c) Oberkieferapparat,

tl) halber Unterkiefcr,

e) zusammengesetzter Haken,

f) Ham us,

g) Fuss hinter clem 7. Segment.

Fig. 18. Arabella Hilairii var.

a) Kopf dorsal,

b) Anal- und Praanalsegment,

c) untere Borste,

d) obere Borste.

PJiyllochaetopterus gracilis Gr.

a) Kopf dorsal; die beiden langen Ftikler sind kurz geschnitten,

b) starkc Borste des 4. Segmentes,

c) Uncinus.

Notomashts Sarsii Clap.

a) Kopf seitlich,

b) Hakenborste.

Ijranchiomaldane Vincentii n,

a) Kopf ventral,

b) Kopf lateral,

c) Scliwanz dorsal,

d) Hakenborste,

e) f) dorsale Borsten,

g) Seitenansicbt liinterer Segmente.

Ampliitrite Orotavae n.

a) Seitenansicht des Vorderkorpers,

b) e) dorsale Borsten,

c) d) Uncinus,

f) gut entwickelte Kieme,

g) Scliwanz ventral.

Fig. 19.

Fig. 20.

Fig. 21.

Fig. 22.
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Fig. 23. AmpMglena mediterranea Leydig.

a) Abdominale ventrale Borste,

b) c) abdominal-dorsale Borsten.

Fig. 24. Trichdbrcmchus glacialis Mgn.

Fig. 25. Eulalia bilineata Johnston.

a) Vordortheil des Thieres,

b) mittleres Segment,

c) Borste.

Fig. 26. Trichobranchus glacialis Mgn.

a) b) Uncinus des Abdomen,

c) Hakenborste des Thorax.

Fig. 27. Potamilla hreviberbis Gr.

a) Dorsalansicht der ersten Segmente,

b) Kiemenspitze,

c) Analsegment ventral.

Fig. 28. Fabricia Sabella Ehlrg.

Kiemenstrahlspitze mit Tasthaaren.
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Die Bemiihungen der Zoologen im Gebiete der Mammalogie sind gegen-

wartig besonders darauf gerichtet, die Species auf den Schadel zuriickzuiiihrea

Die Kenntniss desselben ist fur den Palaeontologen schon langst als die con-

ditio sine qua non anerkannt, und audi bei dem Stadium der recenten gguge-

thiere macht sich diese Bedingang mehr und mehr geltend, obgleich wir die

Schadel der lebenden Arten zum Tbeil noch gar niclit oder nur sehr unvoll-

standig kennen. Diese Erscbeinung erklart sich einerseits aus einem voll-

standigen Mangel an Material, anderseits aus der Nichtbeachtung desselben.

Ich habe schon frtiher darauf hingewiesen 1
), dass die Gesclileehtsdifferenzen

am Schadel vieler Saugethiere (Quadrumanen, Chiroptercn, Garnivoren) so gross

sind, dass man diese wie Schadel verschiedener Species behandeln muss, wahrend

in anderen Ordnungen (Rosores, Edentaten) die Schadel solche Unterschiede

nicht zeigen. Grosser und wichtiger noch ist die A'erschiedenheit in der abso-

luten Grosse bei vielen Saugethieren, die sich audi am Schadel geltend macht

und also Mr die beiden Geschlechter getrennt ermittelt werden muss. Ich

behaupte niclit zu viel, wenn ich sage, dass man im Allgemeinen noch keine

Almung davon hat, in wie weiten Grenzen die absolute Grosse des envaeh-

senen Scliildels bei vielen Saugethieren variiren kann.

Bei den Garnivoren haben sich alle Umstimde vereinigt welche als die

Ursachen dieser Yersclhedenheit angesehen werden konnen. Gewonnlich ist

die Zahl der Jungen femes Wurfes in dieser Grdnung nicht unbedeuteiuU)

Daher audi der Zeitraum zwischen der Geburt des ersten und der des letzten

i) Beitrage znr Keuntmss der Saugethiere Siid-Brasiliens. Berlin 1872. p. 3.

2) Ich erinnere mich ernes Falles, in dem bei cmem Euchs 11 Fetus gefunden wurden,

mid erhielt selbst emnial das Nest eines litis mit 9 Jungen.

17 if
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derselben verhaltnissmassig lange wahret. Diese Zeit, so kurz sie audi an

und fiir sich ist, verschafft doch dem friiher geborenen Jungen einen Vortheil

vor dem spater geborenen, weil es friiher zum Genusse der Mottermilcli

gelangt und im Kampfe urns Dasein, d. h. urn die Zitze, em Uebergewicht

erlangt. Weim auch die Entwiekekmg der Jimgen ziemlich langsam vor sich

geht, so wird ilmen doch durch die Vorsorge der Mutter friihzeitig Fleisch-

nahrung gereicht. Hierbei ist das Uebergewicht der Starkeren noch viel

bedeutender und einflussreicher, und so kommt es, dass die Jimgen, wenn sie

anfangen, auf eigene Faust zu rauben, auch abgesehen vom Geschlecht, be-

deutende Unterschiede in der Grb'sse zeigen ki'nnen, die im spateren Leben

nicht mehr ausgeglichen werden. Fiigt es mm noch der Zufall, dass die

Mutter invalide wird oder stirbt, elie die Jimgen im Stande sind, sich allein

zu ernahren, so werden einige derselben vielleicht zu Grande gehen, andere

vom Zufall begiinstigt durch den Fang von Insekten oder Wiirmern sich noth-

diirftig ernahren, bis sie so weit erstarkt sind, eine naturgemiisse Beute rauben

zu konnen.

Bei den Herbivoren sind die Verhaltnisse anders. Die Ungulaten

haben meistens wenige Jimge. Der Kampf urn die Muttermilch ist daher

nicht so einflussreich , und beginnt erst die Pflanzennahrung, so wird das

Uebergewicht des Starkeren ganz bedeutungslos. Zwar ist bei Sus die Zahl

der Jimgen auch bedeutend, aber die fiir das Jimge bald eintretende Mciglich-

keit, sich selbst zu ernahren, gleicht etwaige Differenzen im personlichen

F/ebergewicht zeitig genug wieder aus. Dies mag auch der Grand sein, wes-

halb bei Nagethieren Grossenimterschiede erwachsener Thiere nur in be-

schranktem Maasse vorkommen, obgleich die Zahl der Jimgen ernes Wurfes

oft gross ist. 1

) Die zahlreichen Schadel von Schmts, Spermophilus, Cricetus

welche mir vorliegen, zeigen alle eine seltene Uebereinstimmung in der Grjosse.

Auch bei den Chiropteren sind die geringen Schwankungen der individuellen

Grb'sse auf die geringe Zahl der Jungen und deren Ernahrungsweise zuriick-

zufiihren. Derselbe Grand mag auch unter den Carnivoren fiir die Robben

gelten. Denn obgleich bei ihnen die Verschiedenheit der Geschlechter in der

Grbsse eine ausserordentlich bedeutende ist, so scheinen doch die einzelnen

J
) Ieh fand einmal in einem Cricetus frumentarim 14 Fotus.
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Individual hmerhalb derselben wenig zu variiren, wenn man nach dem diirf-

tigen Material in unseren Museen urtheilen darf.

Fiir den Schadel jeder Species der Carnivoren miissen wir 3 Formen

unterscheiden, erstens die Normalform, wie ich sie schon friilier (1. c, p. S)

definirt babe, zweitens eine Riesenform and drittens eine Zwergform. Die

Normalform umfasst die Majoritat der Schadel. Am Kopfe miissen Kau-

muskeln and Schadel in einem durch die Erfahrung fiir jede Species zu er-

mittelnden Verhaltnisse steben. Unter den Kaumuskeln sind besonders der

Temporalis und Masseter als die Schadelform beeinrlussend anzusehen. Bei

der Riesenform erhalten die beiden genannten Kaumuskeln eine den Schadel

iiberwiegende Entwickelung, die sich fiir den Temporalis in einer langeren

und hoheren Crista sagittalis, fiir den Masseter aber in einer starkeren Ent-

wickelung des Jochbogens, in einem grosseren Abstande desselben vom Schadel

und in einer bedeutenderen Vertieftmg der Massetergrube am Unterkiefer gel-

tend macht. Im Schadel selbst uberwiegt dann der Gesichtstheil desselben

imVergleiche zam Hirntheil, wahrend das Gebiss im Verhaltniss zum ganzen

Schadel schwacher erscheint, d. h. die Normalform nicht in gleichem Maasse

iibertrifft. In der Zwergform findet das Gegenthefl statt. Die Schwacbe der

Kaumuskeln documentirt sich durch die geringere Entwickelung der Crista

sagittalis, wenn diese iiberhaupt vorhanden ist, durch den schwacheren, vom

Schadel weniger abstehendcn Jochbogen und durch eine flachere Massetergrube.

Der Gesichtstheil des Schadels tritt gegen den Hirntheil desselben mehr zuriick.

Die Zahne stehen der Normalform naher und erscheinen daher im Verhaltniss

zum Schadel etwas grosser. Es stellt also die Zwergform gewissermaassen

die constant gewordene Jugendform vor.

Me diese Verhaltnisse zeigt der Hund am deutlichsten, da seine Grbsse

zwischen den weitesten Grenzen variirt, Die Beweise dafiir werden sich

sparer im Verlaufe dieser Abhandlung ergeben. Die Zahl jener Kategonen

wird im Ganzen verdoppelt, wenn wir den Vergleich auf beide Geschlechter

ausdehnen.

Der Mammaloge darf, wenn er die Schadel verwandter Species ver-

gleichen will, nur Schadel derselben Kategorie in Betracht ziehen. Die Ver-

nachlassigung dieser Vorsicht ist die Hauptquelle fiir die zahlreichen Irrthumer,

mit denen die Systematik zu kampfen hat, Wenn znfallig die Riesenform
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eines Schadels mit seiner Zwergform verglichen wii'd, so scheme! sie ver-

schiedenen Species anzugehoren. Der Mammaloge muss also beurtlieilen

konnen, welelier der clrei Kategorien ein vorliegender Schadel angehort. Er

muss dariiber selbst dami ein Urtbeil baben, wenn ihm aucb unbekannt ist,

von welcher Species der Schadel herriihrt.
1
)

Es kann bier die Frage aufgeworfen werden, ist man berechtigt, inner-

halb einer Gattung einzelne Species zu unterscheiden, audi wenn das Aeussere

derselben identiscb, oder was dasselbe bleibt, uns ganz unbekannt ist, wie bei

fossilen Thieren, und wenn aucb Gebiss und Schadel keine unterscbeidende

Merkmale liefern? Ein Beispiel wird die Sache deutlicher machen. Fiir die

Gattung Felis sind die Grenzen ausserordentlich weitgezogen. Von F. tigris

bis F. guigna herab bewegt sich eine Menge Species von der verschiedensten

Grosse. Es wird nicht schwer balten, dieselben vollst'andig oder zum Theil

nach der Grosse der Schadel in eine ununterbrocbene Reibe zu bringen, in

der jeder folgende Schadel, n, da beginnt, wo der der vorhergebenden Art, m,

aufhbrt. Wir treffen in unserer fingirten Reibe z. B. auf den Schadel der

Art m, und zwar stossen wir zuerst auf die Zwergform desselben, welche

durch die oben kurz angedeuteten Merkmale charakterisirt ist. Darauf folgt

die Normalform und schliesslicb die Riesenform, deren Charaktere ebenfalls

schon angedeutet sind. Im unmittelbaren Anschlusse an diese letztere be-

gegnen wir nun der Zwergform der nacbst grosseren Art n, die von der

i) In Verbindung damit wird auch eine Beform in dor bildlichen Darstellung der

Schadel oder einzelner Skelettlieilo eintrcten miissen. So wie der grosse Schadel niclit cinfach

eine Vero-rosserung des kleinen ist, sondern nach seiner Grosse eine andere Skulptur der Ober-

fliiche zeigt, so muss man auch aus der Abbildung erkennen konnen, welche Grosse dor

dargestellte Schiidel besitzt. Die Abbildungen in Blainville's Osteographic gehoren immer noch

zu den besten, die wir besitzen, abor nicht selten diirfto es schwierig sein, zu unterscheiden,

ob ein grosser Schadel in verkleinertem Maassstabe oder ein kleinor in natuL-licher Grosse dar-

gestellt ist, wenn uns dabei nicht zoologische Merkmale leiten konntcn. Ein Vergleich dor

Abbildungen fur Ursus (maritimm) und Mustela wird meine Eehauptung bestiitigen. Nach

meinen Erfahmngen liofort die Photographie die besten Abbildungen, wenn diese als Grundlage

fiir eine Zeichnung durch eincn geiibton Kiinstler verwendet werden. Zu dem Zwccke ist es

aber nothwendig, geiibto Zeichner zu veranlassen, sich die Darstellung osteologischer Objecte

als Specialitat zu wahlen. Dilettireude Autoren werden niemals eine befriedigende Schadel-

abbildung liefern.
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Riesenform der vorhergehenden kleineren Art m, wenn auch nicht der Lange

nach, so docb. in den oben angedeuteten Formverhaltnissen wesentlich ver-

schieden ist. Dieser Wechsel wiederholt sich nun so oft, wie in der Grosse

verschiedene Species da sind. In meiner schon crwahnten Arbeit wird man

vielfach Beweise fiir diese Behauptung finden, wenn man namentlich die Notizen

liber Fells onm, concolor and partialis vergleicht, obgleich mir damals nur ein

fiir diese Zwecke ganz diirftiges Material zur Verfiignng stand. Icb muss

nochmals wiederholen , dass bei diesen Ausfiilirnngen immer nur Schadel

eines Geschlechtes in Betracht gezogen sind, mid dass also, soil das

Resultat ein vollstandiges sein, immer zwei Parallelreihen der Schadel gedacht

werden miissen.

Es war bislier immer nur die Rede von den verschiedenen Grossen-

kategorien der Individuen innerhalb einer und derselben Species. Sie gelten

auch in almlichem Sinne von den weiteren Begriffen der Species und Gattung.

Es wird also innerhalb dieser Zwerg- und Riesenspecies geben. So sind

z. B. Nasua socialis und Meles taxus riesenhafte Arten unter ihren Verwandten.

Fiir Nasua kennen wir diese nicht. Wir haben sie daher nur in der Vorwelt

zu suchen, konnen aber iiberzeugt sein, dass sie nur unter kleineren Formen

zu finden sind, denn es ist kaum denkbar, dass bei nahen Verwandten die

formbedingenden Muskeln am Schadel sich noch giinstiger entwickeln sollten,

als dies bei der mannliehen K socialis der Fall ist. Dieselben Umstiinde

treffen auch bei Meles taxus zu, nur kennen wir bier die lebenden Verwandten,

es sind bekanntlich die viel kleineren Mephitinen. Fine wesentlich grossere

verwandte Form fossil zu finden, ist also unwahrscheinlich. Procyon cancri-

vorus ist ein Beispiel vom Gegentheile. Diese Species ist entschieden eine

Zwergform, darauf deuten am Schadel die schwache Muskulatur und das

volnminose Gebiss, welches scheint, eigentlich fiir eine grossere Art bestimmt

gewesen zu sein. Man wird sich hierbei erinnern, dass bei Vergrosserung

oder Verkiimmerung der Individuen, so wie der Arten, zunachst das Knochen-

system, viel weniger das Gebiss den verandernden Einfliissen unterliegt. Gulo

borealis mochte ich als Beispiel fiir eine Normalform anfiihren. Er ist zwar

der Riese unter den Musteiinen, aber sein obschon ausserordentlich kiiiftiger

und massiver Schadel scheint mir doch, nach dem diirftigen Materiale, was

ich davon gesehen habe, eine Verstiirkung der Muskulatur zuzulassen, es
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scbeint mithin nicht unmoglich, dass ein riesenhafterer Verwandter der Gattung

Gulo einst in der Vorwelt gelebt hat.

Ich will noch ein Beispiel von der Wichtigkeit der Grbssenverhaltnisse

des Schadels anfiihren. Bekanntlich ist Felis catus nm ein Bedeutendes

grosser als F. domestica. Gleichwohl hat diese Art eine starker entwiekelte

Crista sagittalis, also auch stiirkere Muskulatur als jene. Das kiinnte leicht

als ein Widerspruch erscheinen, und doch ist es ganz natiirlich. Zu einer

Vergleiclnmg der Schadel dieser beiden Arten wahlt man gewbhnlieh mbglichst

grosse Hauskatzenschadel, um dadureh die unterscheidenden Merkmale besser

in die Augen fallen zu lassen. Sie gehb'ren aber zu den riesenhaften Fonnen

und zwar nicht zu den gewohnlichen , wie sie bei jeder Species vorkomraen,

sonclern zu den ausserordentlichen, wie sie nur bei Hausthieren clurch Pflege

und reichliche Ernahrung erzielt werden konnen, wahrend man annehmen

kann, dass die zum Vergleiche herbeigezogene Wildkatze fiir gewohnlieh von

normaler, also mittlerer Grosse ist. Es darf uns also auch nicht Wunder

nehmen, wenn jene Erscheinuugen am Schadel der Hauskatze auftreten.

Wahlen wir diese nur von normaler Grosse, so ist auch an ihrem Schadel die

Crista sagittalis verhaltnissmassig schwacher als bei der Wildkatze. Die

hier angefuhrten Thatsachen haben noch dadureh eine hohe Bedeutimg,

dass sie uns den Beweis liefern, die Hauskatze kbnne nicht von der Wild-

katze abstammen. Ware dies der Fall, so miisste ihr Normalschadel kein

solcher, sondern die Zwergform des Schadels der Wildkatze sein, zu welcher

Annahme seine Gestalt uns durchaus keinen Grund liefert. Die etwa noch

nothwendigen Beweise wird die Bearbeitung des Katzenschadels geben. Man

sieht also hier, wie nothwendig es ist, vorber jene obengenannten Kategorien

der Schadelgrosse wenigstens fiir eine Art festzustellen. Es darf kaum be-

merkt werden, dass zuerst das Geschlecht ermittelt werden muss.

Diese Bemerkungen werden geniigen, um die Bichtung anzugeben, in

der sich Schadehmtersuchungen bewegen miissen, wenn ihre Besultate fiir die

Unterscheidung der einzelnen Arten Werth haben sollen. Die Schwierigkeiten

in der Bestimmung des Carnivorenschadels haben mich veranlasst, demselben

seit langeu Jahren besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden und demmichst, als

ersten Schritt dazu, Sammlungen anzulegen, welche den Schadel in alien

seinen Beziehungen demonstriren. Ich beginne die Darstellung meiner
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craniologischen Studien mit den Mustelinenschadeln mid zwar in der Gattung

Foetorius. Den Anfang bildet die Gruppe der eigentlichen Iltise, liber deren

Bedeutung vorliegende Blatter Aufechluss geben sollen.

A. Mustelidae.

a. Gen. Foetorius.

1. F. putorius.

Taf. I. Fig. 1 u. 2; Taf. II. Fig. 1, 4 u. 7; Taf. III. Fig. 1, 4 u. 5
;

Taf. V. Fig. 5,

6, 7, 8, 9, 10 u. 11.

Von dieser Species liegen mir 155 Schadel aus meiner Sammlung vor

und zwar 94 S, 57 ? und 4 juv, deren Gescblecht mir unbekannt geblieben

1st. Unter diesen sind 123, und zwar 77 s und 46 ? in den folgenden

Tabellen A, B, C mid D gemessen worden. Die feblenden 32 sind entweder

zu jung und konuen also nicht als vollwiicbsig angeselien werden, oder ihre

Basilarlange ist wegen Verletzungen des Schadels nieht genau zu messen,

docb wurden sie zu Vergleicben ebenfalls berangezogen. Der grosste Theil

der Scliadel ist von mir in Scblesien gesammelt worden. Eke verscbwindend

kleine Anzahl derselben stammt aus der Umgegend von Berlin. Das Ge-

schlecbt ist mir jedesmal bekannt geworden, entweder weil icb die ganzen

Thiere selbst in Handen batte, oder durcb Mittbeilung von Seiten zuverlassiger

Personen. In vielen Fallen babe icb audi den Todestag der Thiere notirt,

was bei jungen Schadeln von Wicbtigkeit ist, da wir dadurch in den Stand

gesetzt sind, das Alter der Thiere wenigstens annahernd zu bestimmen.

Ausser den bier aufgezahlten Schadeln konnte icb nocb deren 2 im Berliner

zoologischen Museum (B. z. It), 7 im anatomiscben Museum ebendaselbst

(B. a. M.) und 12 aus den Sammbmgen des Herrn v. Natbusius (N.) ver-

gleichen. Mit dem grossten Danke babe icb die Liberalitat zu constatiren,

mit der mir alle die genannten Sammlungen, sowie die des Herzogl. Museums

in Braunschweig (Br. M.) ihre Scbatze zur Verfiigung stellten.

In den nacbfolgenden Tabellen gebe icb eine Anzahl der an den

Schadeln gewonnenen Maasse in Millimetern. Bei deren Gewinnung bin icb auf

dieselbe Weise verfabren, die icb schon friiber an einem anderen Orfe (1. c p. 11)

Nova A-cta XLII. Nr. 4. 18
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auseinandergesetzt babe. Da es fiir die Beniitzung der Maassangaben von

grosster Wichtigkeit ist, wenn die Endpunkte der einzelnen Maasse genau

fixirt werden konnen, unci dies oft mit wenigen Worten nicht moglicli ist, so

habe icb es vorgezogen, die Maasserklarungen besonders zu geben und sie in

den Tabellen nur durch Buchstaben bezeicbnet aufzufiihren. Allerdings wird

dadurch die Beniitzung der Tabellen etwas umstancllicher gemacbt. Allein

dieser Nachtheil wird durch den Vortheil aufgewogen, welchen eine aus-

fiihrlicbere Erlauterung eines Maasses gewahrt.

Alle Schadel sind in trockenem Zustande gemessen. Es fallen dadurch

alle Maasse etwas zu korz aus 1
), aber da der Felder ihnen alien gemeinsam

ist, so erleidet das gegenseitige Verhaltniss keine Aenderung.

In der ersten Horizontallinie der Tabellen A, B, C und D befindet sich

die Nummer, welche der Schadel in der betreffenden Sammlung tragt, und die

durch die oben angegebenen Buchstaben bezeicbnet wird. Da in den ersten

vier Tabellen nur solche Schadel gemessen sind, welche sich in meiner eigenen

Sammlung befinden, so ist diese nicht weiter erwahnt. In der zweiten Linie

sind dieselben Schadel mit einer laufenden Nummer versehen, da diese ibrer

Kurze wegen einen bequemeren Gebrauch gestattet. Sie hat natiirlicb nur

Geltung innerhalb der Grenzen vorliegender Arbeit.

Die Erkltirung der einzelnen Maasse ist folgende:

a. Basil arlange. Sie geht von dem vorderen oder unteren Rande

'des Foram. occipit magn. bis zum hinteren Rande der Alveole eines der beiden

mittelsten Schneidezahne im Zwischenkiefer. Naher motivirt habe icb den

Gebrauch dieser Linie als Langenmaass des Schadels 1. c. p. 7. Sie schwankt

bei den 77 gemessenen mannlichen Schadeln (Tabelle A) zwischen 67 3 und

49,0 mm. Ich habe dieses Maass noch an einer Anzahl anderer Schadel

gemessen und zwar an 2 Exemplaren (B. z. M.), an 3 (B. a. M.) 2
) und an

7 (N.) 8
). Obgleich nicht an alien dieser Schadel deren Geschlecht verzeichnet

r
) Vergl. v. Nathusius, Ueber die sogenannten Leporidcn. Berlin 1876. p. 42.

2
)
Nr. 16 935, 16 934 und 22148.

3
)

Nr. 1236, 1682 5, 21, 325, 324, 326 und 327. Diese Messungen wurden sehon

vor mehreren Jahren gemacht. In neuerer Zeit hat sich jene Sammlung noch betriichtlich

vermehrt.
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war, so halte ich sie doeh aus spater anzugebenden Griinden fur S. Es ist

also im Ganzen die Basilarlange fiir 89 Schadel gemessen worden, ohne

jedocli die fiir meine Sammlung gefundenen und oben angegebenen Grenz-

werthe zu alteriren.

Die beste Uebersicbt iiber die Variationsbreite der Basilarlange und

Uber ibr VerhaHtniss zur Zahl der gemessenen Schadel erhalt man vielleicht

aus folgendem Schema.

s

67, 3 2

66, 4

65, 4

64, 7 6 2 1

63, 9 8 8 8 7 7 6 5 4 3 2 2 2 1

62, 8 8 8 8 5 5 3 3 3 2 2 1

61, 8 7 5 4 4 3 3

60, 8 7 7 6 6 5 5 5 4 4 3 1 1 1

59, 8 8 7 7 6 5 5 4 3

58, 9 4 4 3 2

57, 9

54, 2

49,

Hier stellt die erste Columne die Ganzen der Millimeter fiir die

Basilarlange vor, jede folgende Reihe aber die Bruchtheile dazu in Zehnteln.

Deren Anzahl giebt also die Zahl der gemessenen Schadel an, und es ent-

halt z. B. die erste Zeile zwei Schadel, deren Basilarlangen 67,3 und 07,2 mm

betragen. Wie man ferner sieht, ist die Zahl der gemessenen Schadel noch

bei weitem iiicht hinreichend. Innerhalb der Lange von 61 mm befindet

sich'z. B. eine weite Liicke, die noch der Ausfullung harrt, und audi die

Abnahme nach dem Maximum oder Minimum bin ist eine ganz unregelmassige.

Doch erkennt man so viel, dass eine Basilarlange von 63 (oder vielleicht 62) mm

dem Normalschadel entsprechen wird. Audi das Maximum und Minimum

miissen durch grosseres Material weiter hinausgeschoben werden. Man moge

hierbei beriicksichtigen, dass vorliegende Untersuchungen nur als ein Versuch

in einer bisher wenig bearbeiteten Richtung zu betrachten sind.

18*
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Weibliche Schadel wurden in Bezag auf ihre Basilarlange im Ganzen

55, namlich 46 meiner eigenen Sammlung (Tabelle C and D), 4 (B. a, M.) l

)

raid 5 (N.) 2
)
gemessen,

Q

die ich ebenfalls fiir ? balte.

57, 7

56, 4 3 i o|

55, 7 6 6

54, 8 8 7 5 4 3

53, 9 7 5 5 3 2 2 i 1

52, 7 7 6 6 5 5 5 4 4 4 4 2 2 2 2

' 51, 9 9 8 8 7 7 4 1

50, 9

49, 5
1

Man wird rait Interesse ans dem vorstehenden Schema entnehmen,

class bei unserer s pecies der weibliche Schadel ilahezu das Minimum des

marmlichen erreicht, wobei ich bemerken will, dass die minimale Basilarlange

von 49,0 mm in der Tabelle A fiir den mannlichen Schadel Nr. 77 vielleicht

nur auf einem Zufall beruht, and das betreffende noch ziemlich jonge Indivi-

diram wahrscheinlich durch ganz besondere Umstande in der Entwickelung

gehemmt worden ist. 3
) Es ware audi sonst unerklarlich, dass mannliches raid

weibliches Minimum zusammenfallen sollten. Dass der weibliche Normal-

schadel eine L'ange von 52 mm zeigt, dtirfte wohl kaum bezweifelt werden.

Das Maximum (57,7 mm) dtirfte bei grosserem Material audi ein wenig

hinaufgehen. In den meisten Fallen aber geniigt schon der Langenunterschied

der Schadel, das Geschlecht zu bestimmen, denn schwerlich wird in Deutsch-

land wenigstens das Maximum des weiblichen Schadels den normalen mann-

lichen erreichen.

l
) Nr. 16 936, 14 802, 3702 und 21865.

2
j Nr. 983, 982, 1918, 1639 mid 2076.

3
) Daf'iir spricht auoh die Schwaohe der Temporalmuskeln , welche auf dem Scheitel

einander nioht einmal beriiliren, und das Vorkommen einer Lilcke im Kcirper des ersten Keil-

beins, kein Beweis einer kraftigen Knochenentwickelung. Das Thier wnrde am 10. December

erlegt, war also noch. lange nicht ein Jahr alt.
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b. Scheitellange. Mit diesem Namen bezeichne ich eine Liiiie

von dem hinteren Ende tier Crista sagitt. bis zum vorderen Ende der Naht

zwischen den Nasenbeinen. Die Endpunkte sind ziemlich genau fixirt. Die

Scheitellange kann zuweilen, im Fall die Basilarlange nicht vollstandig mess-

bar ist, als Maass fiir die Grosse des Schadels verwendet werden, namentlich

weim das Hinterbaupt in einer deutlichen Kante oder Crista gegen das

Mittelhaupt abgesetzt ist. Ich habe den Gebrauch dieser Linie schon friiher
*)

naher begriindet. Als Hinterende der Crista sagitt. bezeichne ich die Stelle,

an der sie nach Krenzung der C. occipit. aus dieser heraustreten wiirde, wenn

sie hier so lang wie z. B. bci Mustela ware. Hier befindet sich bei Foetorius

putorim ein Emissarium, welches nach dem Sinus transversus fiihrt. Zuweilen

liegt es ein wenig hinter der C. occipit.

Da ein wirklicher Vergleich nicht durch directe Maasse, sondern nor

durch deren Verhaltnisszahlen stattfindet, so sind diese in den Tabellen

B (s) and D (?) gegeben. Zu dem Zwecke wurde daher die Basilarlange

jedes der gemessenen Schadel = 100 gesetzt, unci darnach der Werth fiir die

iibrken Maasse desselben berechnet. Fiir die Scheitellange betragt

die Variationsbreite : §
68—50,0 mm 57,2—48,5 mm.

105,1—95,5 102,9—95,8 o/
(44 Schadel.)

10'

Hier, wie audi in den folgenden Zusammenstellungen, enthalt die erste

Zeile die Grenzen fiir das betreffende Maass in Millimetern, wiihrend die

zweite Zeile dagegen angiebt, zwischen welchen Grenzen die auf die jedes-

malige Basilarlange bezogenen Procente des Maasses variiren. Es sind also

diese Schadel nicht oder nor zufalligerweise dieselben, welchen das directe

Maas entnommen ist.

c. Griisste Breite des Sclnidels an den Jochbogen gemessen. Hire

Endpunkte sind nicht unveranderlich, denn sie richten sich nach der Stelle,

an welcher die Aussenseite des Jochbogens am weitesten von der Median-

ebene des Schadels absteht.

45,4—32,1 mm 37,2- -32,0 mm.
Variationsbreite: S

'—-
%

, ? ^^ 0/q
_

(39 Schadel.

i) Troschel's Archiv fur Nattng. Jahvg. 1879. Bd. 1. p. 202.
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Man sieht hieraus, class der weibliche Schadel in der Breite an den

Jochbogen nicht bloss absolut, sondern audi relativ dem mannlichen Schadel

naclisteht. Er verh'alt sich also zu diesem wie der Schadel ciner kleineren

und schwacheren Art aus gan'z naher Verwandtschaft. Man kann scbon aus

dem betreffenden Maasse in vielen Fallen das Geschlecht eines Sclmdels

erkennen.

d. Breite des Himtheiles am Schadel hinter den Jochbogen

unci liber der Gehoroffnung gemessen. Hinter clem Joch- oder Gelenkfortsatz

des Schlafenbeines sclmiirt sich der Schadel etwas ein. Sein unteref Seiten-

rand bildet unmittelbar iiber der Gehoroffnung bine ziemlich scharfe Kante,

welche dem Schlafenbeine angehort. Hat das Messinstrument parallel ver-

schiebbare Schenkel, so kann man jene Distance bei den grosseren Arten der

Gattung Foetorkis, resp. den stark entwickelten Mannchen derselben audi von

obenher messen. Im anderen Falle muss es von der Unterseite her geschehen,

da die starke Wolbung der Scheitelbeine das Anlegen des Maassstabes von

obenher an die betreffende Stelle beider Seiten hindert.

-26,0 mm 28,5—24,7 mm.
. , . 33,1

Variationsbreite : S _ n M
ooj- -46.6 o/ '

?
i 3,3—48,1

Das Geschlecht hat darauf keinen bemerkbaren Einfluss.

e. GriJsste Breite des Hinterhauptes. Hire Endpunkte Widen

die hervorragendsten Stellen hinter der Gehoroffnung und gehen hervof aus

der Vereinigung der sogenannten Pars mastoidea des Schlafenbeines (die aber

ein besonderer Knochen ist und z. B. bei dem Menschen friihzeitig mit dem

Schlafenbein verwachst) mit dem Ostemporale im engeren Sinne.

Variationsbreite : 5
41,3—30,4 mm 34,8—27,8 mm.

(45 Schadel.)
64,5—55,3 %' ' 62,0-56,0

Das Geschlecht hat in Bezug auf das Maximum des Maasses einigen

Einfluss, den grossten aber das Alter. Die weiblichen Schadel als schwacher

entwickelt zeigen immer eine jugendlichere Form.

f. Geringste Breite an den vereinigten Stirnbeinen.

Diese Stelle liegt dicht hinter den Orbiten und ist dadurch bemerkenswerth,

dass sie in der Jugend, d. h. zur Zeit der Existenz des Milchgebisses ,
un-

mittelbar hinter dem Procs. postorbit. gelegen ist und einen verhaltnissmiissig
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bedeutenden Querdorchmesser hat. Mit zunehmendem Alter riickt sie jedocli

immer weiter nacli hinten , mid ihr Querdurchmesser verkiirzt sich immer

mehr, so dass er in manchen Gattungen relativ, in anderen aber auch absolnt

kleiner wird, als er in der Jugend war. 1
) Bis in diese Gegend erstrecken

sich die Sinus frontales. Die Aussenlamelle hangt also von deren Ent-

wickehuig ab. 2
)

TT

'

. . 18,2— 14,5 ram 16,4— 13,1 mm.
V anationsbreite : S , , 9 „„ „ „„

31,2—24,2 o/
'

30,8-25,1 %;

Hier ist das Verhaltniss ein umgekehrtes. Je kleiner (and j linger) der

Schadel ist, nm so breiter ist die Einschniirung der Stirnbeine, die grossten

mid iiltesten Schadel zeigen hier den geringsten Durchmesser. Bei den

Mustelinen ist dieser in der Regel im Alter absolnt, bei Fells and Canis

wenigstens relativ kleiner, als in der Jugend.

g. Entfemunng der Spitz en der Procs. post or bit. oder

zygomat. der Stirnbeine von einander.

26,1—17,3 mm - 21,5—16,3 mm.

43,9—30,3 % '
"'

41,2—30,7 o/
0>

Dieses Maass hat wenig Becleutung, da seine Dimensionen mehr von

Zufalligkeiten , d. h. von den in Spitzen ausgezogenen Postorbitalfortsatzen

der Stirnbeine abhangen. Einigen Einfluss zeigt zmveilen das Alter.

h. Geringste Breite der Stirn zwischen den Orbiten.

„ . . , .
21.1—14,2 mm 16,5—12,9 mm.

V anationsbreite : §
,

, 9
32,6—24,5 %' 30,6—25,8 %.

i. Breite des Schadels an den EckzShnen des Ober-

kiefers oder Abstain! der Aussenrander der Alveolen fur die oberen Eck-

zahne von einander. Stecken diese von Natur aus fest in ihren Alveolen,

Variationsbreite : 5

!) Nathusius, Bemerkungen iiber deu Schadel yon Lidra und Spalax, in Wiegmann's

Archiv filr Eaturg. IV. Jahrgang. Ed. 1. Berlin 1838. p. 130—131.

2
) Diese Stirnholilen beherbergen oft Pentastomen, durcli deren Einfluss der Knoehen

mehr oder weniger blasig aufgetrieben wird. Bei F. putorius kommt es wegen der Dicke der

Knochenlamelle und der Geraumigkeit der Stirnholilen selten zu einer vollstiindigen Besorption

der Aussenwand des Knochens, oft aber bei dem viel kleineren F. vulgaris, dessen Stirnbeine

hier zuweilen grosse Liicken zeigen, welehe naturlioh im Leben durch Periost geschlosson sind.
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d. h. sind sie nicht erst kiinstlich eingeleimt worden, so kann man auch die

Aussenflachen der Eckzahne selbst unmittelbar am Alveolarrande als Ausgangs-

punkte fiir die Messung wahlen.

17,5—12,8 mm 14,0— 11,4 mm.
Variationsbreite: 3 ^\-2^\ % ' * 28,1-22,4 o/

.

k. Gaumenlange. Ihr vorderer Endpunkt ist wieder der hintere

Rand der Alveole einea der beiden mittelsten Schneidezahne des Zwischen-

kiefers, ihr hinteres Ende die Mitte des Choanenrandes der Gaumenbeine.

Sie ist bei den Musteliden nicht in eine Spitze (spina palatina) ausgezogen,

bereitet daher bei dem Messen keine Schwierigkeit.

Variationsbreite : 3
33,1—24,3 mm 23,5—23,5 mm.

52,4—47,0 o/ '

T
50,2—46,9 o/

.

Die Verhaltnisse gleichen hier im mannlichen Geschlechte fast genau

denen bei a; dass es im weiblichen Geschlechte (Tabelle C nnd D) nicht

ebenso ist, darf vielleicht einem Zufall oder dem geringen Materiale zngeschrie-

ben werden.

1. Die Entfernung vom Vorderrande der Alveole des

oberen Eckzahnes bis zum Hinterrande der Alveole des Zahnes ml an

der Stelle der hinteren Aussenwurzel. Fiillt der Eckzahn die Alveole voll-

standig aus, so kann auch die Vorderseite des Zahnes selbst einen Endpunkt

fiir die Messung Widen.

Variationsbreite : 5
20,4—16,1 mm 18,3—15,1 mm.

32,8—29,2 o/ 33,9- -29,8 o/
.

m. A b s t a n d des Scheitelpunktes der S t i r n etwa zwischen

den Procs. postorbit. vom Gaumen. Dieses Maass ist ziemlich ungenau, weil

seine Endpunkte nicht sicher zu fixiren sind. Es ist daher auch nur in

ganzen Millimetern ausgedriickt, und die dabei angegebenen Bruchtheile der-

selben sind nur durch Schatzung mittelst des Augenmaasses gewonnen. Dieses

Maass dient iibrigens nur fur eine Vergleichung der Schadel des Foetor. putor.

und F. lutreola.

Variationsbreite: 3
1 8 Va— I 5 mm 1 6 1/,— 1 3 x

/%
mm.

30,6 —24,7 0/V
V

30,4 —25,5 %
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it. Lange der Crista sagittal is. Ihr vorderes Elude ist oft

sehr unbestimmt. Die Lin, semicirculares gehen bier, besonders bei schwachen

Temporalmuskeln, so allmahlicli in einander liber, dass man iiber den Anfang

der Crista oft um melirere Millimeter unsicher sein kann. Diese Unsicherlieit

fallt weniger ins Gewiebt, wenn die Messungen in einer Hand liegen. Be-

denklicber ist es, wenn Messimgen verschiedener Autoren vorliegen. Wenn

die Crista in ibrer ganzen Lange angelegt ist, oline Hobe oder Uicke zu

zeigen, so babe icb sie als Linea sagitt. bezeicbnet.

Das Maximum fur 5 ist 41,0 mm, fur ? 30,0 mm.

Hierbei vereinigt sicb der Einfluss des Alters und des Geschlechtes.

Daher ist die Crista bei alten und grossen Manncbeii am langsten und

starksten. Hervorzuheben bleibt nocb, dass die Vereinigung der Temporal-

muskeln auf dem Scbeitel nicbt von hinten bestimmt und langsam nacb vorn

vorschreitet. Sie fmdet vielmehr in der G-egend der Sagittalnabt selbst statt,

und die Crista entwickelt sicb nacb vorn, geringerentbeils audi nacb binten

zu. Im weiblichen Gescblecbt entwickelt sie. sicb audi haufig am binteren

Ende zuerst.

Diese dem Oberschadel entnommenen Maasse dienen allein scbon zur

Cbarakterisirung des Schadels selbst. Oft aber, namentlicb bei Tbieren der

A
Torwelt, ist man genotbigt, sicb mit den Maassen des Unterkiefers, resp. einer

Halfte desselben zu begniigen. Um aucb aus dieser allein einen Maassstab

fur die Grosse des ganzen Thieres oder Schadels zu gewinnen
,

gebe icb

folgende Maasse vorn Unterkiefer.

o. Lange des Unterkiefers, vom Yorderrande der Alveole eines

der mittleren Scbneidez'ahne senkrecbt bis zu einem Punkte der Linie, durch

welcbe man die Gelenkkopfe auf ibrer Hinterseite mit einander verbinden kann.

p. Lange einer Unterkiefer halfte von dem vorderen Rande

der Alveole des Eckzabnes bis zu dem Punkte an der Hinterseite des Gelenk-

kopfes, welcher in der sagittalen Achse des Procs. coronoideus liegt.

q. Von demsclben Anfangspunkte bis zum Hinterrande der

Alveole des letzten Backenzabnes in 2.

r. Hobe des Unterkiefers zwischen pi und ml. Dieses Maass

ist verhaltnissmassig ungenau, da die betreffenden Zabne oft so dicbt an ein-

Nova Acta XLII. Nr. 4. 19
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ander stehen, ja sogar einander selbst decken, dass man schwer einen fiir

das Messinstrument passenden Pnnkt erreiclien kann. Daher sind Bruchtheile

dieses Maasses nicht in Zehntelmillimetern ausgedriickt.

s. Inhalt der Hirnhohle des Schadels. Um diesen zu ge-

winnen, wurde die Sch&delhohle mit feinem Schroot (im Handel als Nr. 9

bekannt) gefiillt, und aus dem Gewichte desselben sein Volnmen in Cubik-

centimetern berechnet.

Var.-Br.: 5
10,907— 8,073 com. 9,019— 6,141 ccm. .,

(eSSchd.)?^/^ „'„ 0/
(37Schd.)

17,60 —13,02 o/
. 1^,18 —11,56 7o

Die Resultate, welcbe sich ergeben, entsprechen durcbaus nicht meinen

Voraussetzungen. Ieh babe eine solche Differenz, wie sie sich bierbei heraus-

stellt nicht fiir moglich gehalten. Es bleibt wohl nichts Anderes iibrig, als

sie der Rohheit der Methode zuzuschreiben. Das specifische Gewicht des

Schrootes ist so gross, dass geringe Unterschiede im Fallen and Zusaminen-

riitteln desselben auch bedeutende Differenzen im Gewicht zur Folge haben.

p]s lasst sich jedocb ein gewisses Verhaltniss in dem Volnmen des mannlichen

und weiblichen Gehirns nicht verkennen, wenn auch die individuellen Ver-

schiedenheiten allzugrosse sind.

t. Querdurchmesser des Hirntheiles am Schadel an den

hervorragendsten Punkten der Wolbung der Ossa parietalia gemessen. Wie

ich schon oben unter d bemerkt habe, fallt bei den grossen Mannchen des

F. putorius die grosste Breite des Hirnschadels , mit Ausnahme der grossten

Breite des Occiput bei e, in den unteren Rand des Temporale iiber der Gehor-

iiffnung. Bei kleineren Arten jedoch fallt sie in den Querdurchmesser zwischen

den Wolbungen beider Scheitelbeine.

Auf Tabelle A lassen nur 8 Schadel dieses Maass zu, und zwar sind

es die jiingsten, bei denen also die Knochenentwickelung noch nicht vollendet

ist. Namentlich zeigen Nr. 76 und 77, dass im jiingeren Alter der Hirnraum

wenigstens relativ breiter als spater ist. Dem entspricht auch der Umstand,

dass unter den 46 weiblichen Sch'adeln 20 jenes Maass zeigten, was mit der

grosseren Bestandigkeit der jugendlicheren Form im weiblichen Geschlecht

iibereinstimmt. Auch hier haben die jiingsten Schadel den relativ breitesten

Hirnraum.
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Die folgenden vier Maasse Bind Zahnen entnommen, und zwar driicken

sie den sagittalen Durclimesser der Zalmkrone aus.

u. Lange des Zalines pi im Oberkiefer. Dieser Zalm ist

vom aussersten Vorderende bis znm aussersten Hinterende der Krone gemessen.

8,30— 6,80 mm 7,45— 6,25 mm.
Variationsbreite: s , Q , , 9

13,47—10,o8 °/o 13,82—11,61 %•

v. Grosster sagittaler Durclimesser des oberen Molars

m 1 ,
gemesen an dem mahlenden Theile der Zalmkrone, welcher nach dem

Gaumen zu liegt.

3,90—2,90 mm 3,95—2,50 mm.

.27—4.76
Variationsbreite: S

'""
_' ., , 9

6,24—3,99 % (,21—*,<o -70-

w. Lange des ml im Unterkiefer. Audi hier ist die absolute

Lange der Krone gemessen, deren Endpunkte nicbt immer genau in der

Richtung des Kiefers liegen , sondern die anstossenden Zahne p 1 und m 2

ein wenig decken. Es entspricht daher die absolute Lange der Krone nicht

orenau dem Antheile, welcben der Zalm an der Lange der Gesammtreihe der

Backenzalme hat.

8,70— 7,55 mm 7,70— 6,55 mm.
! 5Variationsbreite: 9

14,75- -12,62-11,74 %' ' 14,64

x. Liinge der Krone bei m 2. Dies Maass macht mehr Schwierig-

keiten weil die grosste Lange der Krone oft sehr von der Richtung des

Kiefers abweicht. In diesem extremsten Falle ist der Durclimesser der Krone

in der Richtung der ganzen Zahnreihe gemessen worden. Uebrigens ist der

dadurch hervorgerufene Fehler wenig einflussreich. Das Maass kommt auch

nur bei einem Vergleich mit der folgenden Species in Betracht.

Variationsbreite: 5
2,90-

4,78-3,08 °

1,90 mm 2,50—1,60 mm.

o
'

?
4,87-2,97 o

o-

Entwickelung des jugendlichen Schadels.

Im Juni in der Regel scheint die Geburt bei F. putorius zu erfolgen.

Doch erhiilt man zuweilen Individuen, welche viel friiher oder auch viel

spater geboren sein miissen. Durch zeitigen Eintritt des Friihjahrs, reich-

liche Nahrung u. s. w. mag der Beginn der Paarungszeit beschleunigt werden.

19*
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In einem Falle wurde das Nest am 14. Juni entdeckt. Die Jungen waren

noch blind und hellgrau. Sie konnten nach meiner ScMtzung kaum eine

Woche alt sein, wodorcli der Tag der Geburt ungefahr auf den 7. d. M.

verlegt wiirde. Ein nach zehn Tagen, also in einem Alter von etwa 1 7 Tagen,

gestorbenes Junge hatte das vollstanclige Milchgebiss. Das andere (s) der

aufgezogenen Jungen starb am 16. Juli, also etwa in der funften Woche.

Es hatte bereits die vier mittelsten Schneidezahne oben und unten gewechselt.

In einem anderen Falle waren die am 27. Juni gefundenen Jungen noch alle

blind, aber alter als die vorher erwahnten. Eines der Jungen (9), welches

am 7. August starb, hatte noch alle Nahte am Schadel deutlich sichtbar, aber

den Zahnwechsel bereits vollendet , nur von p 1 im Unterkiefer war erst die

halbe Krone aus der Kinnlade hervorgekommen. Bei einem zweiten Jungen (?),

welches am 22. August starb, ting die Sutura frontalis an zu verschwinden,

und das zweite Gebiss war durchaus vollendet. Die Synchondrose des so-

genannten 0. basil, war noch weit offen. Bei dem dritten Jungen (?), welches

am 3. September getb'dtet wnrde, naherte sich der Schadel bereits seiner defini-

tiven Form. Die Stirn- und Kronennaht waren vollstandig verschwunden, die

Sagittalnaht zum grossten Theile. Die Lambdanaht, denn den Mustelinen fehlen

die Zwischenscheitelbeine, hatte mit der Verwachsung begonnen. Auf der

ganzen Unterseite des Schadels waren alle Knochen verwachsen, nur die

Gaumenbeine zeigten noch ilire Verbindung mit den Oberkiefern. Mit diesen

waren audi die Zwischenkiefer test verwachsen. Die Nahte, welche das

Jochbein mit dem Schlafenbein und die Nasenbeine untereinander verbinden,

sind noch offen. Dagegen sind die Verbindungen des Oberkiefers mit dem

Stirnbein und der (gewohnlich unsymmetrischen) Nasenbeine mit ihrer Um-
gebung zum Theil verschwunden, aber in ihrem Verlaufe noch sichtbar. Die

beiderseitigen Temporalmuskeln trennt noch ein Zwischenraum von 2 bis

3 mm Breite.

Die hier beschriebenen Vorgange erleiden, wie schon erwahnt, in der

Zeit mehrfache Abanderungen. An den Schadeln im September gefangener

mannlicher Thiere sind zu dieser Zeit die Synchondrose des Os basilare, die

Nahte in der Umgebung der Nasenbeine und zwischen diesen selbst, die Ver-

bindung des Oberkiefers mit dem Stirnbein noch offen, die Zwischenkiefer aber

mit den Oberkiefern verwachsen. Die Temporalmuskeln beginnen gegenseitig
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zusammenzustossen. So ist das Verhalten audi noch in cler ersten Halfte des

Octobers. Die Synchondrose raid die Verbindungen der Nasenbeine ver-

schwinden gegen das Ende dieses Monats. Es fangt an, erne Linia sagittalis

sich zu bilden. Im November sind alle Nahte verschwunden und im December

ist der Pfeilkamm grosstentheils in seiner Lange gebildet, aber noch nicht

vollstandig entwickelt, wie seine rauhe Beschaffenheit beweist. Im Januar

oder Februar ist er liocli und glatt, also dennitiv ausgebildet. Dasselbe gilt

von alien iibrigen Muskelansatzen. Im Marz fangt das Thier an geschlechts-

reif zu werden, und im April kann die Paarung beginnen. Die Erscheinungen

sind am weiblichen Schadel im Allgemeinen dieselben, nur scheinen sie etwas

eher vollendet zu werden. Im October sind die Nahte urn die Nasenbeine

schon ganz verschwunden, und die Synchondrose im Grundbeine vermisse ich

schon in der zweiten Halfte des Septembers.

Ueber den Marz des zweiten Kalenderjahres hinaus hb'ren bei F. puto-

rins alle Erkennungszeichen des Alters am Schadel auf, und man ist wegen

eincs Urtheils liber dasselbe nur auf die geringere oder grossere Abniitzung

der Zahne angewiesen, die zu jener Zeit gewolmlich noch ganz unversehrt

erscheinen.

Geschlechtsunterschiede.

Relative Geschlechtsunterschiede sind schon mehrfach erwahnt worden.

Absolute Grosse (Lange) des Schadels, Abstand der Jochbogen von demselben,

grosste Breite des Hinterhauptes, Einschniirung der Stirn hinter den Augen-

hohlen, Lange und Hohe des Pfeilkammes kbnnen schon in vielen Fallen das

Geschlecht andeuten. Absolute Sicherheit gewahrt jedoch bei Quadrumanen,

Chiropteren und Carnivoren die Entwickelung der Eckzahne. Gynoceplialus

Maimon, Noma socialis sind extravagante Beispiele dafiir. Selbst bei diesen

sind die Eckzahne der ersten Zahnung in beiden Geschlechtern gleich gross,

ein Beweis, dass das Nahrungsbedurfniss fiir alle Individuen einer Species

dasselbe ist. Nur der Geschlechtskampf zwischen den mannlichen Individuen

bedingt bei den Eckziihnen derselben den Ueberschuss an Liinge. Man wird

daher vielleicht nicht mit Unrecht aus der Hohe desselben auf den Grad der

Geselligkeit einer Species schliessen. Eine Nasua solitaria, wie sie friiher

von den Zoologen angenommen wurde, ist an sich ein logischer Widerspruch.
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Ich liabe es unterlassen, an den gemessenen Schiideln iiberall die

Lange der Eckzahne festzustellen , weil diese dnrcli allniahliche Abniitzung

leicht eine Einbusse an derselben erleiden, die niclit immer mit Sicherheit zu

controliren ist. Deswegen babe ich es vorgezogen, nur an einer geringen

aber entsclieidenden Anzahl der Schadel einen Vergleicb anzustellen. Ich

habe aus der Anzahl der mannlichen Schadel 3 der kleinsten and nnter den

weiblichen die 3 grossten, cleren Basilarlange in den Tabellen A und C ent-

halten ist, ausgewahlt und an ihnen die Lange und Dicke oberer und unterer

Eckzahne gemessen, wie nachstehende Tabelle zeigt. Die Entfernung von

der unversehrten Spitze der Krone bis zum Beginn des Schmelzes auf der

Mitte der Aussenseite ist als Lange bezeichnet. Die Breite des Zahnes ist

sein Durchmesser in der . Richtung des Kiefers an der Wurzel neben dem

Schmelzanfange gemessen. Sie muss moglichst genau senkrecht zur Achse

des Zahnes genommen werden. Dies ist an den unteren Eckzahnen nur

schwierig zu erreichen. Daher erscheint deren Breite etwas zu gross. Es

muss aber noch ausserdem hervorgehoben werden, dass, abgesehen von den

nachstehend gemessenen Dimensionen, im weiblichen Geschlechte die Krone

der Eckzahne in ihrem ganzen Verlaufe feiner und schlanker erscheint, als

bei den Mannchen, was jedoch nicht gut durch Maasse darstellbar ist.

Maasse fiir obere und lllltere Eckzahne.

S i

2

Nr. 74.

„ 75.

„ 76.

Nr. 1.

„ 2.

Lange. Breite. Lange. Breite.

8,00 3,65 7,65 3,70

8,60 3,85 8,20 3,70

8,25 3,85 7,70 3,65

7,70 3,30 6,90 3,65

7,95 3,20 6,90 3,20

7,25 3,40 6,70 3,40

» aus Tabelle A.

aus Tabelle C.

2. Foetorius Eversmanni Less.

Taf. I. Fig. 3 u. 4; Taf. II. Fig. 2, 5 u. 7; Taf. III. Fig. 2.

Von Pallas anfangs als eine sibirische Varietat der Mustela putorius

angesehen, die Lichtenstein als Var. Eversmanni bezeichnete, wurde der
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Steppeniltis zuerst von Lesson nnter dem Namen M. Eversmanni als eigene

Art betrachtet. Seit dieser Zeit haben die Zoologen je nach Ansicht dieses

Thier als Varietat oder als Art behandelt, ohne dass jemals genanere Unter-

suchungen Klarheit in dieser Frage verbreitet batten. In nenerer Zeit hat

Radde 1
) auf Grnnd einer Vergleichung zablreicher Felle einen Uebergang

vom Steppeniltis zum gemeinen litis zn linden geglaubt nnd daher beide

Arten wieder vereinigt. Untersuchnngen, welche den Schadel betrafen, kenne

ich nicbt, nnr findet man zuweilen die Bemerknng angeflihrt 2
), dass derselbe

hinter den Augenhohlen an den Stirnbeinen stark eingeschniirt sei, was in

der That der Wahrheit entspricht.

Das Material, welches mir vorgelegen hat, bestand in 14 Schadeln,

unter denen 10 ans der Sammlnng des Herrn v. Nathosius (N.) herriihren,

3 gehb'rten dem Berliner zoologischen Museum (B. z. M.) mid 1 dem Museum

in Braunschweig (Br. M.) an. Das Geschlecht aller dieser Schadel war nicht

bekannt, und wenn sich eine Angabe dariiber vorfand, so riihrte sie von dem

Handler her, aus dessen Handen der Schadel erworben war. Ich habe daher

auch keinen Gebrauch davon gemacht, und das Geschlecht bloss nach meinen

an F. putorius gemachten Erfahrungen bestimmt. Bei keinem der Schadel

bin ich dabei in Zweifel gewesen. Neun der Schadel habe ich fur mannlich,

fiinf derselben fur weiblich erkhirt. An drei der ersteren und ebenso vielen

der letzteren war das Hinterhaupt, resp. die Umgebung des Foram. occipit.

magn. so zerstort, dass die Basilarkinge nicht gemessen werden konnte, eine

Reduction der anderen directeii Maasse auf eine solche liess sich also nicht

ausfiihren. 1st dadurch auch das verhaltnissmassig geringe vorliegende

Material noch mehr verkiirzt worden, so verleiht doch der Vergleich mit den

zahlreichen Schadeln des gemeinen litis den gefundenen Resultaten einige

Sicherheit. Die Tabelle E enthalt die Maasse fiir den mannlichen Schadel,

so wie die auf die Basilarkinge (= 100) berechneten Procente derselben. Die

Tabelle F giebt dasselbe fiir den weiblichen Schadel.

i) Eeisen im Suden yon Ost-Sibirien Bd. 1. Petersburg 1862. p. 39—42. Taf. 1. fig. 6.

Der Kopf einos sehr hellen Thieres im Winterpelze.

2
) Z. B.: J.E.Gray, Catal. of Carnivor. etc. Mammalia in the Brit. Mus. London 1869.

p. 87: ,,brain-case suddenly and strongly contracted in front behind the orbits."



148 Reinhold Hensei. (p. 24)

Siimmtliche Schadel stammen aus den Gegenden an der unteren Wolga,

etwa von Sarepta bis Astrachan, wo die Verbreitungsbezirke des gemeinen

und des sibirisclien litis einander beriihren sollen. Man wiirde also nach

Radde, 1. c. p. 39, hier den Uebergang zwiscben beiden Arten zu suchen haben.

Die an sechs mannlichen Schadeln gemessene Basilarliinge zeigt uns eio

Maximum (63,0 mm), welcbes ich als die Normallange flir den Schadel des

gemeinen litis glaubte ansprechen zu miissen. Natiirlich ergiebt sich daraus

nichts Positives. Der allgemeinen Ansicht nacli ist der Steppeniltis wenigstens

aus dem siidostliehen Russland durchgangig kleiner als unser litis, wie

Blasius 1
) angiebt. Anch Radde 2

) ist derselben Meinung. Solche Angaben

beruhen meistens auf Abschatzungen trockener oder ausgestopfter Balge und

lassen eine wissenschaftliche Verwerthung nicht zu. Erst wenn zablreicbe

Schadel aus dem ganzen Gebiete der Verbreitung werden gemessen sein, wird

man ein wirkliehes Maass fiir die Grosse der Species erhalten. Gleicbwobl

mocbte icb mich audi zu der Annahme binneigen, dass der Steppeniltis im

Durchschnitt etwas kleiner ist als der gemeine. Wiirde sein Scbadel das

Maximum desjenigen des F. putorius erreicben, so miissten die vorliegenden

Exemplare als ziemlich kleine gelten und nocli wenigstens eine Spur der

Zwerg- oder Jugendform zeigen, was aber durcbaus nicht der Fall ist. Die

Schadel sehen im Gegentheile entwickelter aus, als ebenso grosse des gemeinen

litis. Die Verglcicbung der wenigen vorliegenden weiblicben Scbadel andert

dieses Resultat nicbt.

Eine Vergleichung der Schadel mit denen des F. putorius kann auf

zweierlei Weise stattfinden, entweder durcb die directen Maasse, indem wir

alle die Schadel in den Tabellen A und C auswahlen, welche dieselbe l^asilar-

liinge haben, oder durch die auf die Basilarlange berechneten Procente in den

Tabellen B und D. In beiden Fallen stellt sich heraus, dass die Aehnlich-

keit der beiden Arten in den Schadeln eine sehr grosse ist, und die meisten

Maasse nur unbedeutend oder gar nicht von einander difteriren. Nur zwei

J
) Saugothiere Deutschlands. Braunschweig 1857, p. 224.

2
) 1. o. p. 43: ,,Im Siidon des ouropaisclien Eusslands, sohon in Bossarabien, dem

chersonschen und taurischen Gouvernement und noch mehr im Kaukasus bleibt der litis kleiner

und heller, wie dies eine Suite von Exemplaren des akademischen Museums darthut."
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derselben, f and x, zeigen einen wesentlichen Unterschied. Das erstere

Maass betrifft die Einscbniirung des ScbMels an den Stirnbeinen binter den

Augenhohlen. Hier zeigt sicb der Schadel des Steppeniltis entscbieden mebr

eingeschnurt, als der des gemeinen, clenn nur ein einziger (Nr. 6 der Tabelle E)

erreicht bier mit 26,3 Proc diesen. Der Schadel selbst gehort dem Berliner

zoologiscben Museum an, ist aber bier als F. jndorins anfgestellt mit der Be-

merkimg, dass er dnrcb Nordmann ans Russland an das Museum gelangt sei.

Seine Basilarlange ist zwar vollendet, denn die Synchondrose des 0. basil.

ist bereits verschwunden, allein die Nahte des Obergesiclites sind nocb deut-

licb sichtbar. Ein Pfeilkamm ist nicbt angelegt, denn die Lineae semicire.

sind nocb 2y2 mm von einander entfernt. Die Ausbildung des Schadels ist

also nocb nicht fertig and wiirde etwa derjenigen der Scbadel Nr. 75, 76

oder 77 des gemeinen litis auf Tabelle A und B entsprechen, bei denen die

Einsclmiirnng der Stirnbeine 30,8, 30,4 oder 31,2 Proc. betragt. Darnach

wiirde er selbst also mit 26,3 Proc. immer nocb als viel schmaler erscbeinen.

Der zweite Unterschied liegt in der Kleinbeit des letzten Backenzabnes im

Unterkiefer bei dem Steppeniltis. Dieser Unterschied ist kein absoluter, clenn

bierin iibertritFt das Maximum bei dieser Art immer nocb das Minimum bei

jener, bleibt aber binter deren Maximum zuriick. Ausserdem ist die Kleinheit

des Gegenstandes zu gross, um die in ibm liegenden Unterscbiede geniigend

ins Auge fallen zu lassen. Wer die beiderseitigen Scbadel mit einander ver-

deicht, dem wird der Unterschied in dem unteren m2 gleicb bemerkbar

werden, aucb wenn dieser durch Zahlen sicb nicbt genau genug aus-

driicken lasst.

Von diesem Scbadel, Nr. (> auf Tabelle E, bemerkc ich nocb, dass

seine Nasenbeine sicb nach binten zu verscbmalern und bier genau so weit

reichen, wie die Stirnbeinfortsatze der Oberkiefer, also im yVllgemeinen dieselbe

Bildung zeigen, wie bei dem gemeinen Btis. Die Nasenoffnung im Allgemeinen

ist bei F. Eversmanni niedriger und nach obeii zu mebr abgerundet, bei F. putorius

dagegen in dieser Richtung bin etwas verengert. Ein ziemlicb auffallendes

Merkmal zeigt noch der Schadel des Steppeniltis in seiner Crista occipit. An

dieser ist der Vorsprung, den sie etwa in zwei Drittel ihrer Lange vor dem Ende

der Crista sagittalis bildet, viel schiirfer und deutlicher markirt, als bei dem

gemeinen Btis. Aucb verliiuft sie von hier aus bis an das untere Ende genau

Nora Acta XLII. Nr. 4. 20
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gradlinig. Am deutlichsten wird das Verhaltniss durch Betrachtung der

betreffenden Abbildungen. Den Schadel Nr. 5 der Tabelle E, gleichfalls dem

Berliner zoologischen Museum gehcirig und auch als F. putorius von Nord-

mann herriihrend bezeichnet, rechne ich ebenfalls zu F. Eversmanni, wie aus

den mitgetbeilten Maassen hervorgeht. Die genannte Sammlung besitzt noch

einen vierten Schadel des Steppeniltis. Bim fehlt jedoch das Hinterbaupt,

daher ist er von mir nicht besonders gemessen worden. Ich halte ihn fur

mannlich. Auffallend ist an ilim die ausserordentlich starke Wolbung der

Stirn zwischen den Augenhohlen, die bier fast bucklig erscheint. Auch hinter

den Postorbitalfortsatzen der Stirnbeine liegt jederseits erne nicht normale An-

schwellung. Diese Erscheinungen sind vielleicht wieder auf pathologische

Veranderungen durch Pentastomen zuriickzufiihren.

Ich halte mich berechtigt, nach dem vorliegenden Materiale den Steppen-

iltis, F. Eversmanni, als eigene von F. putorius verschiedene Art anzusehen.

Ein Uebergang im Schadel zu diesem kann ich nicht fmden, und ich glaube,

dass die dunklen Individuen des Steppeniltis nur die Grenze bezeichnen, bis

zu welcher die Variability der Farbe bei ihm gehen kann. Ich finde den

Hauptgrund fiir seine Selbststlindigkeit, wie scbon oben gesagt wurde, darin,

dass sein Schadel, obgleich wahrscheinlich im Durchschnitt etwas kleiner als

der des gemeinen litis, doch nicht diesem gegeniiber cine jugendlichere Form

vorstellt, sondern durch seine starkere Einschniirung hinter den Augenhohlen

einen selbstandigen, wenn auch nahe verwandten Typus verrath.

Diese meine Arbeit war bereits fertig geworden, als ich die Bescbrei-

bung der nordamerikanischen Pelzthiere von Cones 1
) erhielt. In diesem an

Umfang und zoologischem Materiale iiberreichen Werke fand ich auch 1, c.

p. 149— 153 (PI. VII) eine Beschreibung des bis jetzt so rathselhaften Puto-

rius nigripes von Audubon und Bachman. 2
) Ich war iiberrascht, zu sehen,

dass diese Species nichts Anderes ist, als unser F. Eversmanni. Von der

Farbe sagt Coues: „Above pale brownish, mixed with a few blackisbtipped

hairs, especially on the lower back; below nearly white; hairs everywhere

)) Fur-bearing Animals: A Monograph of North American Mustelidae. Washington 1877

2
) The Viviparous Quadrupeds of North America. II. 1851, 297, PL 93.
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white at the roots, general color-aspect brownish-white ; a broad stripe across

forehead, the feet and the end of the tail, black." Vergleicht man diese Be-

schreibung mit der von Radde 1. c. p. 39 u. ff. ftir den Steppeniltis gegebenen,

so muss man cine vollstandige Gleichheit mit ihr anerkennen, denn bier heisst

es z. B.: „Diese Schnauzenbinde ist iibrigens far die aussereu Keimzeichen

des litis einer der constantesten Charaktere, dem ich nor noch die schwarze

Unterhalszeiclmung, die sich zwischen den Vorderfiissen hinzieht, an Bestandig-

keit fur diese Species zur Seite stellen mochte, indem die Farben der iibrigen

Korpertheile von fast reincm Weiss dnrch Gelbbraun und selbst Fuchsroth

zum Braunschwarz und selbst Schwarz in Uebergangsniiancen variiren." Ent-

scheidend jedoch sind die Bemerkungen iiber den Schiidel. Yon diesem sagt

Coues p. 99: „ Frontal profile scarcely or not convex, strongly declivous."

Dass diese Bemerknng nicht zutreffend ist, beweist schon die Abbildung anf

PI. VII. Wichtiger ist das Folgende: „Skull abruptly and strongly con-

stricted in advance of the middle, with strongly developed postorbital pro-

cesses. Last molar of under jaw minute, merely a cylindrical round-topped

strump, without trace of cusps or other irregularity of surface." Auf p. 149

heisst es: „Skull 2.60 (inches) long: rather under 0.50 broad at point of

greatest constriction." Zu bemerken ist dabei, class der Verfasser unter Lange

des Schadels immer die Gesammtlange desselben meint, ein Maass, das zu

einer Vergleichung nicht brauchbar ist. Die Abbildung auf PI. VII, welche

den Schadel angeblich in natiirlicher Grosse darstellt, zeigt eine Basilarlange

von etwas liber 54 mm und eine grosste Einschnurung der Stirnbeine von

12 mm. So viel ist gewiss, die etwas rohe Abbildung des Schadels zeigt

deutlich die Uebereinstimmnng desselben mit dem Steppeniltis. Ob aber nicht

doch 1'cine Unterschiede zwischen beiden Arten bestehen, wie sie zwischen

den nordamerikanischen und europaischen Thieren die Kegel sind, miissen erst

kiinftige sorgfaltige Untersuehungen lehren. Das Thier muss sehr selten sein,

denn selbst Spencer Baird hat nichts davon gesehen. Als Vaterland werden

die Gegend des Platte River und andere Theile des Centraplateau genannt.

Es ist gefunden worden in Kansas, Nebraska, Wyoming, Montana und Colo-

rado. Wahrscheinlich ist dies nur die siidliche Grenze seines Vorkommens,

welches sich bis nach dem Norden Amerikas erstrecken wird. Wir haben

also bier den hcichst interessanten Fall, dass ein' sibirisches Thier sich

20*
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wahrscheinlich noch unverandert in Nordamerika erhalten hat, ein Fall von

grosser Tragweite fiir die Lelire von der Verbreitung unserer Thierwelt.

3. Foetorius furo L.

Taf. I. Kg. 5 u. 6; Taf. II. Fig. 3 u. 6; Taf. III. Fig. 3.

Bekaimtlich wird dieses Tliier stets als Albino des gemeinen litis

betrachtet. Diese Ansicht stiitzt sich wold meist darauf, dass es auch dunkle

Exemplare desselben geben soil, und dass das Frettchen sich angeblicli mit

dem gemeinen litis fruchtbar paart. Eine wirklich zoologische Untersuchung

dieser Fragen ist mir nicht bekannt geworden. Ich babe im Ganzen 14

Schadel des Frettchens verglichen. Davon gehijren 5 der Sammlung des

Herrn v. Nathnsius (N.), 6 dem Museum in Braunschweig (Br. M.) und 3

dem Berliner anatomischen Museum (B. a. M.) an. Das Geschlecht ist nur

bei dem Schadel Nr. 1 (?) bekannt, der aus Hundisburg stammt, bei Nr. 4 ($)

wovon ich mich seiner Zeit (lurch die Betrachtung des ganzen Thieres iiber-

zeugen konnte, und bei Nr. 10 (?), der aus Halle stammt und dessen Skelett

ich hatte sehen konnen. Der Penisknochen war in gerader Linie 33,8 mm
lang. Diesen Schadel allein wiirde ich jedenfalls fiir weiblich gehalten haben,

so klein ist er und so schwach sind seine Eckzahne. So sehr werden gnte

Charaktere durch die Domestication alterirt. Der Schadel Nr. 5 ($) war
urspriinglich von dem betreffenden Handler als § bezeiclmet worden. Seine

Grosse und Ausbildung, sowie die Starke der Eckzahne veranlassen mich

jedoch, ihn als S anzusehen. Ira Uebrigen wird die Bestimmung der Ge-
schlechter nicht unrichtig sein, wenn sie auch nicht so sicher ist, wie bei den

wildlebenden Arten.

Natiirlich geniigt das vorhandene Material nicht zur Ermitteluno' einer

Normalgrosse. Man sieht bloss Maximum und Minimum und kann vermuthen
sie wercle diejenige des gemeinen litis nicht erreichen und eher mit der des

Steppeniltis iibereinstimmen. Da auch der Grossenunterschied der beiden Ge-
schlechter, wie der Schadel Nr. 10 zeigt, alterirt ist, so wird man sagen miissen,

dass bei dem Frettchen die mannlichen Schadel nicht selten den weiblichen

an Grosse nachstehen konnen. Bei Vergleich der iibrigen Maasse mit denen

fiir den gemeinen litis stellt sich meistentheils ein speciflscher Unterschied
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nicht heraus, mit Ausnahme der Maasse f und x, d. h. der Einschniirung der

Stirabeine und des letzten Backenzahnes im Unterkiefer. Die erstere erreiclit

nur im Maximo 24,2 Proc. , das Minimum fur F. putorius, und das letztere

variirt, mit Weglassung der Bruchtheile, zwischen 2 und 3 Proc., bei dem

gemeinen litis zwiselien 3 und 4. Wie man sich erinnern wird, waren es

dieselben Ausnahmen, durch welche sich der Steppeniltis vom gemeinen litis

unterschied. In der That bin ich zu der Ueberzeugung gekommen, dass das

Frettehen in seinem Schadel jenem mehr gleicht als diesem. Dazu kommt

noch, dass auch der Ban der Crista occipit. sehr ahnlich ist der des Steppen-

iltis, obgleich sich diese Differenz in Maassen nicht gut ausdriicken lasst.

Auch in der Farbe sehe ich kein wesentliches Merkmal. Gray 1
) unter-

sclieidet zwei Varietaten des gemeinen litis, 1. furo, mehr oder weniger

albino, mit rothen Augen, und 2. subfuro, das Iltis-Frettchen. A7on diesem

heisst es: „Yellow; the legs, tail, toes, and tips of the hairs black; head

white. Bred from two yellow Ferrets." Sollte man nicht in dieser Fiirbung

auch eine Hinneigung zu F. Eversmanni sehen?

Vielleicht konnte man meinen, die starkere Einschniirung des Frettchen-

schadels sei nur als eine Unregelmassigkeit, hervorgerufen durch den domesti-

cirten Zustand desselben, anzusehen. Ich will daher bemerken, dass ich den

Schadel eines weiblichen Thieres, 2305 (II.), besitze, den ich von dem Ziichter

desselben mit der Angabe erhielt: „Frettchen-Bastard zweiten Grades." Er

sollte urspriinglich aus einer Paarung zwischen Frettehen und gemeinem litis

hervorgegangen sein. Diese Angabe ist in ihrer Unbestimmtheit wissenschaft-

lich in keiner Weise zu verwerthen. Nur so viel ist jedenfalls gewiss, dass

der Schadel von einem Frettehen herriihrt, dem irgend ein Antheil vom Blute

des gemeinen litis beigemengt war. Aber dadurch ist der Charakter des

Frettchenschadels durchaus nicht alterirt worden. Seine Basilarliinge betragt

namlich 54,5 mm, die Einschniirung der Stirnbeine (f) 1 0,6 und das Maass (x)

fur den letzten Backenzahn des Unterkiefers 1,90 mm. So entschieden sintl

noch trotz der Blutbeimischung die Merkmale fiir das Frettehen oder den

Steppeniltis ausgedriickt. Zum Vergleiche fiihre ich noch an, dass der Schadel

eines gemeinen litis, 2451 e (II.), der im Friihjahre 1877 ganz jung aus dem

J
) Carnivor. etc. Mammalia in the Brit. Mus. London 1869. p. 87.
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Nest war genommen worden und bis zu seiner Todtung am 8. August 1878

in einem Karig gelebt hatte, bei einer Basilarlange von 51,1mm, cine Ein-

schmirung der Stirnbeine von 13,2 mm zeigt. In diesem Falle bat also eine

Gefangenschaft des Individuums bis zur vollstandigcn Entwickelung desselben

keinen Einfluss aaf die Dimension der Einsclmiirung an den Stimbeinen

hervorgerufen.

Ich bin mir wohl bewusst, dass mit den bier gegebenen Daten eioe

Losung der Frettchenfrage noch lange nicbt gegeben ist. Eine solebe muss

icb Anderen uberlassen, die ausser der Beniitzung eines umfangreicheren

Materials Gelegenheit haben, Kreuzungen zwiscben den in Frage kommenden

Tbieren nach alien Kichtungen bin zu veranlassen.

Man konnte nocb den Nacbweis verlangen, auf welcbem Wege der

Steppeniltis schon im Alterthum am dem siidlichen Rnssland iiber Afrika

nacli Spanien gekommen sei, da schon Strabo anfiUirt, man babe das

Frettchen zur Verminderung der Kaninchen aus Afrika nach Spanien gebracht.

Ich muss auf die Losung auch dieser Frage verzicbten und will nicbt damit

ein mir fremdes Gebiet betreten.

4. Poetorius sarmaticus Pall.

Taf. III. Fig. 7, 8 und 9.

Dieses in unseren Museen so seltene Thicr ist seit langer Zeit in Bezug

auf Farbe und Ausseben bekannt. Niemals aber batte icb bisher Gelegenbeit

gehabt, den Scbadel der Species zu vergleichen. Icb bin dazu erst durcb die

Freundlicbkeit des Herrn W. Blasius gelangt, der aus einem im Brauu-

schweiger Museum befmdlichen Balge den Schadel berausnebmen und mir zur

Vergleicbung zugeben liess. Nach der Etikette (Nr. 4185) riihrt das Exem-

plar, 5, aus der Dobrudscba her und ist im Friihjahr 1874 gesammelt worden.

Diese letztere Angabe beruht entschieden auf einem Irrthum des Sammlers,

deim der Schadel ist noch jung und entspricht dem Alter nach etwa dem

Schadel eines jungen litis aus dem September. Es ist aber kaum glaublich,

dass der sarmatische litis in seiner Entwickehmgszeit von diesem so weit

abweichen sollte.

Der Schadel zeigt nun bei genauerer Betracbtung auch im (xebiss so

bedeutende Verschiedenheiten, dass er mit den Schadeln aller schon bekannten
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Arten 1
) der Gattung wenig iibereinstimmt, vielmehr von alien diesen leicht

unterschieden werden kann.

Seine Grosse, obgleich mllnnlich, ist nicht sehr bedentend. Die Basilar-

lange betiiigt nnr 47,4 mm. Da die Synchondrose im Basilarbein schon ver-

schwunden and nur noch eine undeutliche Spur derselben zu sehen ist, so

erscheint es nicht wahrscheinlich , dass seine Lange sich noch irgend wie

verandern sollte. Die Nahte in der Umgegend der Nasenbeine sind noch

deutlich sichtbar, und man sieht, dass hier eine wesentliche Abweichung von

den eigentlichen Utisen besteht. Bei diesen, F. putorius und Eversmanni,

schieben sich die vereinigten Nasenbeine wie ein nach hinten zugespitzter

Keil zwischen die Oberkiefer und zwischen die Stirnbeine hinein. Hier aber,

wo die Naht zwischen den Nasenbeinen ungefahr 11mm lang ist, zeigen sie

an ihrem aussersten Vorderende zusammen eine Breite von 6 mm. Darauf

verschm'alern sie sich nach hinten zu, bis sie zwischen den Oberkiefern, etwas

tor der Mitte der ganzen Liinge, nur noch 3 mm breit sind. Darauf ver-

breitern sie sich wieder etwas nach hinten zu und erreichen mit einer

Gesammtbreite von 4,5 mm die Stirnbeine. Hier spaltet sich jedes Nasenbein

in zwei Spitzen, eine innere, langere, welche mit der der anderen Seite ver-

einigt, das gemeinschaftliche Hinterende der Nasenbeine bildet, und in eine

aussere, klirzere, welche in Beriihrung mit dem Oberkiefer bleibt. In den

zwischen beiclen Spitzen behndlichen Winkel tritt ein Fortsatz der Stirnbeine

hinein. Dieses ganze Verhalten entspricht dem l)ei Mustela, noch mehr aber

dem der Gattung Zorilla (Rhabdogale). Die Zwischenkiefer sind schon mit

den Oberkiefern verwachsen, doch ist noch ein Rest der Naht ziemlich deutlich

zu sehen. Die Nasenoffnung ist nicht nach oben zu verjungt, wie bei dem

litis, sondern elier von oben her etwas niedergedriickt, so dass sie im Ganzen

mehr kreislormig zu nennen ist. Die Stirn ist gewolbt, wie bei dem litis,

die Postorbitalfortsatze der Stirnbeine sind kurz und stuinpf, wie es der

Jugend des Scliiidels entspricht. Dagegen betiiigt die Einscliniirung der Stirn-

beine hinter den Orbiten nur 11,1 mm, ist also kleiner, als man sie dem

]
) Mit Ausnahme der Species, welche in neuester Zeit A. Milne-Edwards aus

Innerasien als neu beschrieben hat, und die mir aus TrosehePs Jahxesbcrichten nur den Namen

nach bekannt aeworden sind.
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jugendlichen Alter nach erwarten sollte. Die Breite des Schadels an den

Jochbogen betragt 31 mm und wiirde jedenfalls in hoherem Alter bedeutender

sein. Eine Crista sagittalis ist noch nicht entwickelt, dagegen scheinen die

Temporalmuskeln einander schon beriihrt zu haben. Der obere Theil der

Schuppe des Hinterliauptes ist walirscheinlicb zum Zweck der Enthirnung von

dem Sammler weggesehnitten worden. Die Unterseite des Schadels zeigt

gleichfalls einige Besonderheiten. Die Bulla ossea des Gehororgans ist ziem-

lich kurz und stark gewolbt. Bir von der Unterseite des Schadels deutlich

abstehendes Vorderende ist in eine bemerkenswerthe Spitze ausgezogen, welche

mit dem Hinterende des selir wenig gekriimmten Hamulus pterygoideus sich

beriihrt und spater wahrscbeinlich eine unauflosliche Verbindung bildet. Ein

ahnliches Vorkommen findet auch bei Zorilla statt, nur ist bier der Abstand

jener Theile von einander grosser, und eine wirkliche Knochenbriicke zwiscben

ihnen mag sicli wohl erst im holien Alter bilden.

Auch das Gebiss bat grosse Eigenthtimlichkeiten , die wohl geniigen

wiirden, das Thier von den Iltisen zu trennen. Im Oberkiefer zeigen die

Schneidezahne das Verhalten wie bei Foetorius, d. h. die ikisseren, i 3 auf

beiden Seiten, sind iiberwiegend lang, und die iibrigen fiigen sich als schmale

Zahnchen eng gedriingt zwiscben sie ein, wahrend sie alle bei Zorilla fast

von gleicher Grosse sind und mehr gleichwerthig nebeneinander stehen. p 3

in jedem Oberkiefer ist klein und einwurzlig; p 2 zeigt keine in die Augen

fallende Abweichungen; p 1 ist ziemlich verschieden von dem Zahn bei

Foetorius. Bei F. putorius ist namlich der Fortsatz der Krone des p 1 an

der Innenseite klein und viel schwacher, als der an der Vorderseite. Hier

jedoch ist dieser letztere zwar stark, aber der Absatz der Innenseite noch

starker, als er. Es gleicht somit dieser Zahn in etwas demjenigen der Ga-

lictis vittata, wo jedoch dieser Fortsatz der Innenseite noch entwickelter als

bei F. sarmaticus ist, und seine Krone sogar etwas ausgehohlt erscheint, um

den vorderen Zacken des unteren m 1 aufnehmen zu konnen. Bei Zorilla

ist der innere Fortsatz des oberen p 1 schwach wie bei Foetorius, aber seine

Krone triigt eine verhaltnissmassig hohe Spitze.

Der letzte Zahn des Oberkiefers m 1 ist sehr eigenthiimlich gebaut

und kann allein dazu dienen, die Species von alien anderen der Gattung zu

unterscheiden. Im Allgemeinen gleicht er dem des gemeinen litis. Bei diesem
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zeigt das Ausseneude einen dicken, aber wenig hervortretenden Basilarwulst,

auf den nach innen zu zwei kleine Hooker folgen, deren vorderer der grossere

mid deutlicliere ist. Der mahlende Theil der Zahnkrone liegt fast in der

Ebene des Gaumens. Er ist von einem breiten nnd in der Jugend genarbten

oder zackigen Randwulst umgeben, wahrend mitten auf der Kauflache der

Krone ein spitzes, sclieinbar ganz isolirtes Hockerchen stebt. Bei F. sarmaticus

dagegen feldt dies Hockerchen oder ist vielmehr in den hoeli unci steil auf-

gerichteten Vorderrand der Krone aufgenommen, von dem ans die Kauflache

dachartig und etwas ausgehohlt gegeu den Hinterrand der Krone abfallt, ein

Verhalten, wie es sehr ausgebildet bei ZoriUa und zum Theil auch bei Galidis

vittata vorkommt.

Der Unterkiefer zeigt nichts besonders Charakteristisches. Die Schneide-

zahne gleichen dcnen des gemeinen litis, p 3 scheint einwurzlig zu sein.

m 1 ist bemerkenswerth, denn hier befindet sich an der Innenseite des mittleren

Zackens eine hervorspringende Spitze, die zwar weder sehr hoch noch spitz

ist, aber doch bei alien iibrigen Mastelinen fehlt mid nur bei ZoriUa in noch

hoherem Grade entwickelt ist. m 2 ist weniger abweichend und im Allge-

meinen wie bei Foetorms. nur ist die Leiste, welche iiber die Krone von vorn

nach hinten verlauft, dentlicher entwickelt und liegt dem Aussenrande nalier,

so dass sie die Kanflache in zwei sehr ungieiche Theile theilt, deren kleinerer

am Aussenrande liegt. In den Eckzahnen unterscheidet sich F. sarmaticus

von F. putorius und F. Eversmcmni nicht. Wenn daher Nehring 1
)
ans einem

einzelnen oberen Eckzahn mit Bestimmtheit auf F. putorius schliesst, so be-

darf es jedenfalls noch weiterer Funde, am zu einem Urtheile iiber die dilu-

viale Species berechtigt zu sein.

Die Arten der alien Gattung Foetorms kann man in verschiedener

Weise gruppiren. F. putorius und F. Eversmcmni haben im Schadel manches

Gemeinsame, was sie zugleich von alien iibrigen Arten der Gattung trennt,

so dass sie recht gut eine besondere Gruppe bilden konnen. Das ihnen ge-

meinsame Charakteristische ist die bedeutende Wb'lbung des Vorderkopfes,

welche sie von den flachkopfigen Norzen unterscheidet nnd die Form der

Bulla ossea des Gehororgans, welche sie durch ihre Breite von derjenigen

]

)
Quaterniire Faunen von Thieclc und Westeregeln etc. pag. 21.

Nova Acta XLII. Nr. 4. 21
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Gruppe trennt, welche ich vorlaufig als die der Hermeline bezeichnen will.

Co ues hat 1. c. pag. 101 die nordamerikanischcn Foetorius -Arten in ent-

sprechender Weise gruppirt, indem die erste Untergattung, Gale, die Wiesel

und ihre Verwandten umfasst, die zweite, Cynornyonax, 1
) von F. nigripes ge-

bildet wird, and die dritte, Lutreola, die Nbrze enthalt. Insofern ware diese

Anordnung ganz richtig, weil F. nigripes der einzige Vertreter dieser Grnppe

in Nordamerika ist. Allein bei der Eintheilung aller Arten der Gattnng

Foetorius, 1. c. pag. 99, wird noch eine Gruppe, Putorius, fiir den gemeinen

litis der alten Welt hinzugefugt, was nach meiner Ansicht nnricbtig ist, da

wir audi sonst den Steppeniltis, mit dem ja F. nigripes wahrscheinlicherweise

identisch ist, in eine besondere Gruppe bringen miissten. Als Anhang habe

ich vorliiufig dieser ersten Gruppe den F. sarmaticus hinzugefiigt, obgleich er,

wie wir gesehen haben, sich sehr von ihr unterscheidet und eigentlich die

Aufstellung einer besonderen Abtheilung noting macht. Eine Untersuchung

der centralasiatischen Iltisarten kb'nnte hierin vielleicht eine Entscheidung

herbeifiihren.

Die zweite Gruppe umfasst, wie schon oben beraerkt wurde, die flach-

kopfigen Arten, deren es zwei giebt, eine altweltliche, F. lutreola, den Nb'rz,

und eine nordamerikanische, F. vison, den Mink. Wenn auch die Mustela

sibirica Pall, zu den Nb'rzen gezahlt wird, so ist das ein Irrtlmm. Dem

Schadel nach gehort sie in die Gruppe der Hermeline.

5. F. lutreola L.

Taf. IV. Fig. 1, 2, 5 Q. 7; Taf. Y. Fig. 1 u. 3.

Von dieser Art lagen mir 12 (5) und G (?) Schadel vor. Unter jenen

stammt Nr. 1 (N) aus den Karpathen, Nr. 7 2
) und 12 gehbren dem Braun-

schweiger Museum an, Nr. 10 aus dem Berliner Zoologischen Museum soil aus

1

)
Dieser Name soil das Yerhiiltniss ausdriickoii, in welchem der sehwarzfiissige litis

zu den Prairiehtmden steht, eine interessante Parallele zu dem, was Eadde 1. o. pag. 44 vom

Steppeniltis und Bobac erzahlt.

2
)

Dieser Schiidel wurde von mir an dor Oder (vergl. die folgende Note) in Schlesien

gesanimelt und ist spiiter in den Besitz Blasius' des Aelteren iibergegaugen. Dalier tragt er

noch die Nummer (510), welehe er in meiner Sammlung hatte. In seine Stelle ist spater in

dieser ein anderer Sohiidel gekommen, daher die Tabello jene Nummer zweimal enthalt.
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der Provinz Posen sein. Die iibrigen Schadel riihren aus meiner eigenen

Sammlung (H) her, unci zwar stammen Nr. 2, 6 unci aus Schlesien, 1
) Nr. 5,

4, 5, 8 unci 11 von der Wolga, Gouv. Saratow. Das Geschlecht ist bloss

bei Nr. 12 unbekannt, aber obne Schwierigkeit festzustellen. Von den weib-

licben Schadeln sind Nr. 2 unci 3 dem Berliner anatomiscben Museum afl-

gehorig. Nr. 1, 4, 5 mid 6 sind mein Eigentlmm, and zwar stammt Nr. 1

aus Scblesien, Nr. 4, 5 unci 6 von der Wolga, Letztere Schadel sind stark

zertriimmert nnd lassen nnr wenige Maasse zu. Das Geschlecht ist nur bei

Nr. 3 unbekannt, aber leicht zu erkennen.

Die Basilarlange schwankt bei den mannlichen Schadeln zwischen61,l

unci 58,3 mm. 59 mm koimen wold als die Grosse des Normalschadels an-

gesehen werden. Ein Unterschied in der Grosse zwisehen den Exemplaren

aus den verschiedenen Fundorten ist bei so wenigem Material nicht zn con-

statiren. Audi die weiblichen Schadel zeigen eine ilirem Geschlecht ent-

sprechende MindergriJsse. AVenn man die Basilarlange der drei defecten

Schadel nach der Lange des Unterkiefers (Maass o) abschatzt, so betragt

vielleicht die Lange des weiblichen Normalschadels 52 mm. Die iibrigen

Maasse am Schadel zeigen wohl kleine Unterschiede, verglichen mit denen

der ersten Gruppe. Allein ein entscbeidender Charakter liegt nur in dem

Maasse m, d. h. in der senkrechten Entfernung der Hohe der Stirn zwisehen

den Postorbitalfortslitzen der Stirnbeine von dem harten Gaumen. Diese Linie

schwankt bei den Schadeln des mannlichen F. indorms zwisehen 30,6 nnd

24,7%, wie Tabelle B angiebt, und unter vier gemessenen Schadeln des

F. Eversmanni S (Tabelle E) betragt ihr Minimum 27,0%. Bei dem mann-

lichen Norz, Tabelle K, yariiren ihre Procente zwisehen 23,6 unci 20,6. An

den drei weiblichen Schadeln, Tabelle K, ist ihr Maximum 22,5%. Darnach

ist also der Norzschadel im Vorderkopf immer niedriger, als die Schadel der

ersten Gruppe. Dazu kommt noch, class die Wb'lbung des Yorderhauptes beim

Norz nicht bloss niedriger, sondern auch viel flacher ist. Lege ich bei dem

Schadel des gemeinen litis (5) eine gerade Linie frontal an jene Stelle der

Stirn, so beriibrt sie diese wie eine Tangente nur in einem Punkte ocler, da

es sicli bier nicht um matbematisch geiiaue Yerhaltnisse handelt, in einer

J
) Vergl. Zoolog. Garten 1879, pag -38.

21*
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Lime von hbchstens 1— 2 mm Lauge. Bei dem Nbrz (5) dagegen ist diese

Linie wohl 7— 10 mm lang, ja die Stirn ist bier sogar noch manchmal etwas

concav. Spater wird gezeigt werden, class sich durch diese Flaehheit der

Stirn die Nb'rze auch von der Hermelingmppe vmterscheiden. Natiirlich erstreckt

diese Flachheit sich niclit bloss anf den Vorderkopf, wenn sie auch hier be-

sonders in die Augen fallt, sondern der ganze Schadel ist bei den Norzen im

Allgemeinen niedrigcr, als bei der vorhergehenden Abtheilung.

6. Foetorius vison Briss.

Taf. IV. Fig. 3, 4, 6 u. 8; Taf. V. Fig. 2 u. 4.

Vom amerikamschen Nbrz oder Mink liegen mir mir 4 (S) nnd 3 (9)

Schadel for. Unter den Ersteren gehbren Nr. 1, 2 nnd 3, nnd unter den

Letzteren Nr. 2 und 3, der Sammlung des Herrn v. Nathusius (N) an.

Diese sind aus Labrador, jene ans Nordamerika, und, wenn icb nicbt irre,

ohne Angabe eines bestimmten Fnndortes. Nr. 4 befindet sich als „Norz"

ohne Angabe eines Vaterlandes im Berliner anatomischen Museum (B. a. M.).

Ich habe ihn nach den bald anzngebenden Merkmalen in der Tabelle L als

F. vison angefiihrt. Nr. J, ?, befindet sich in meiner Sammlung und ist aus

Labrador bezogen. Das Geschlecht aller dieser Schadel ist nnbekannt nnd

von mir nach meiner, an dem Nbrz gemachten Erfahrung bestimmt worden.

Ich halte diese Bestimmung fur unzvveifelhaft.

Vergleicht man die Basilarlangen , so scheint der mannlicbe Mink

(65,5 mm) etwas grosser zn sein, als der Nbrz 5 (61,1mm), wahrend der

Unterschied bei den weiblichen Tbieren noch geringer ist. Offenbar berechtigt

ein so geringes Material zn keinem sicheren Schluss. Cones 1. c. pag. 171

halt den Mink fm grosser, hat aber, nach pag. 169, vom Nbrz nur ein ein-

ziges, noch dazu ausgestopftes Exemplar gehabt, wahrend er die Gesammt-

lange fiir zahlreiche Schadel des Mink (zum Theil nach Allen) mittheilt, ein

Maass, das leider nicht vergleichbar ist. Der von Cones auf PI. IX. ab-

gebildete Schadel zeigt, in der Abbildung gemessen, cine Basilarlange von

64,5mm. Klein 1

)
halt die Schadel des Mink fiir die kieineren, jedenfalls

ein Zufall nach einem nicht sehr reichhaltigen Materiale (Jahreshefte des

J
) Die Schadel der wiirttcmbevgischen Marderarten.
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Vereins fiir vaterlandische Natorkunde in Wtirttemberg. 17. Jahrg. Stuttgart

1861 pag. 346). Das Maass m oder die Holie des Vorderkopfes stimmt wie

alle iibrigen Messungen des Schadels mit den bei dem Norz gefundenen iiberein.

Es handelt sich nun um die Merkmale, welche F. vison von F. lutreola

im Schadel unterscbeiden. Sic liegen im Gebiss, 1) in der Zahl der Wurzeln

des ersten Backenzahnes, p 3, im Oberkiefer, and 2) in den Dimensionen des

oberen m 1, das Maass v der Tabellen J and L. Unter den oben genannten

18 Schadeln des Norz konnte icb in 14 derselben den oberen p3 nntersucben

and fand ibn stets in beiden Kiefern einwarzlig. An den iibrigen 4 Schadeln

waren diese Zahne niebt zuganglich. Unter den Minkschadeln babe ich an

6 derselben den Zabn p 3 oben untersuchen konnen and ibn in beiden Ober-

kiefern zweiwnrzlig gefunden. Blainville 1

)
tindet, dass der Vison von

Canada im Gebiss dem europaischen litis gleicht, dass aber sein erster

Backenzabn oben and anten iinmer zwei Wurzeln bat, und so bildet er ihn

audi 1. c. PL XIII. ab. Man wird also wold keinen Irrthum begeben, wenn

man bebauptet, der erste Backenzalm im Oberkiefer sei bei dem Norz der

alten Welt farmer einwurzlig, bei dem Mink der neuen Welt immer zweiwnrzlig.

Das zweite Merkmal fiir die Unterscbeidung dieser beiden Arten liegt

in den abweichenden Dimensionen des oberen m 1. Dieser Zabn bat im

Alteemeinen bei ilmen dieselbe Form, die er in der ganzen Gattung besitzt,

nnr ist der Theil seiner Krone, welcber nacb innen zu liegt und als der

mahlende bezeicnnet werden kami, in seinem sagittalen Durcbmesser bei dem

Norz viel kleiner als bei dem Mink, oder wie Gray 2
) sich iiber den be-

treffenden Zabn aussert: ,,the innerhalf scarcely larger than the outer",

Lutreola, und: „the innerhalf much larger and longer than the outer one",

American Yison. Die beigefligten Tabellen J, K und L bestatigen audi das

Gesagte. Unter 11 Schadeln des Norz (5) schwankt das angegebene Maass

zwischen 3,00 und 3,40 mm, bei 5 (?) Schadeln zwischen 2,75 und 2,85 mm,

unter 4 Schadeln des Mink (5) variirt es zwischen 3,80 und 4,80 mm, bei

den 3 Schadeln (?) zwischen 3,00 und 3,45 mm. In Procenten ausgedriickt

und unter Weglassung aller Bruchtheile konnen wir sagen, fiir den Norz

i) Osteographie. Text, Tom. IT. Gen. Mustela, pag. 40.

2) Catal. of Carnivorous etc. Mammalia etc. London 1869, 93—94.
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betragt jenes Maass 5, fiir den Mink 6

—

1. Ein grosseres Material wiirde

audi hier noch genauere Residtate ergeben. Audi die Bulla ossea bietet

mancberlei Merkmale zur Unterscheidung der beiden Arten. Im Allgemeinen

ist sie flacher als bei clem litis, wie dies aucb die in senkrecbter Richtung

comprimirte Gestalt des Schadels mit sicb bringt. Bei dem Norz ist sie

jedocb etwas holier (der Scbadel liegt auf der Riickenseite). Ihre freie Flache

bildet in ihrer Innenhalfte eine Llingskante, die sicb holier und deutlicher

markirt, als bei dem Mink, wo sie mehr abgerundet erscheint. Das vordere

Ende der Bulla erhebt sicb bei dem Norz, dem Ilamul. pteryg. gegeniiber,

tiber dem Eintritt der Tuba Eustacb. holier und freier aus der vorliegenden

Knochensubstanz, wahrend es sicb bei dem Mink mehr in dieselbe verbirgt.

Versuche, diese Verhaltnisse der Bulla durcb Messungen bestimmter auszu-

driicken, haben kein befriedigendes Resultat ergeben. Es muss daher wegen

des specielleren Verbaltens auf die Abbildungen Taf. 5. Fig. 8, 9, 10 und 11

verwiesen werden.

Nacb diesem A
r
ergleich ist also das Gebiss des Norz tbeilweise redu-

cirter, als das des Mink. Ich habe an einem anderen Orte hervorgehoben,

class wir bei genealogisch sicb vollziehenden Veranderungen im Gebiss der

Saugethiere zunacbst immer auf Reduction desselben zu rechnen haben. In

diesem Falle wiirde also der altweltliche Norz von clem neuweltlichen Mink

abgeleitet werden konnen. Man hat bei clem friiheren als hoclist gewiss

vorauszusetzenden Zusammenhange Asiens und Nordamerikas zuniichst wohl

immer an eine Einwanderung altweltlicher Thiere nach Nordamerika gedacht,

aber es scbeint kein Grand vorhanden zu sein, weshalb nicht einstmals

autochthone Bewohner des damaligen Nordamerika sicb nach Asien hinuber

verbreitet haben kiinnten und dann denjenigen Veranderungen unterlegen sind,

welchen die neuen Einfliisse mit sicb bracbten. Mir scbeint der amerikanische

Vison in diesem Falle gewesen zu sein. Dagegen spricht allerdings die

gegenwartige Verbreitung des Norz, der im Osten Europas hiking, nach

Pallas 1
) in Sibirien fehlen soil. Eicse Angabe ist zvrar noch nicht ent-

scheidend, denn bei der iiusserst verborgenen Eebensweise des Niirz bleibt

cloch immer moglicb, class er den in Sibirien Reisenden bisher noch entgangen

!) Zoographia rosso-asiatica. Petropoli 1811, pag. 81.
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ist. Dann will icli noch an die „Viverra aterrima" cles Pallas erinnern, der

sie 1. c, pag. SI liach einem einzelnen Felle ohne Fiisse (?) als „pedibus

semipalmatis, corpore aterrimo fuscis" beschreibt. Das Thier soil im ostlichen

Sibirien zwiscben den Fliissen Utb und Amur banfig sein. Der Grosse nach

stehe es zwiscben Lirtra nnd Lutreola in der Mitte. Middendorff x
) bat

keine Nachricht liber das fragliche Thier erbalten kb'nnen und zeigt sich

geneigt, dasselbe mb'glicherweise als eine schwarze Varietat des Fischotters

deuten zu wollen. Sehrenk 2
) bat eben so wenig dariiber Etwas erfahren

kcinnen und glaubt, sich der Yermuthung Middendorff's anschliessen zn

sollen. Dagegen will ich erinnern, dass Audubon and Bachmann 1. e.

pag. 104, PL 124, einen Putorhis nigrescens beschrieben haben, den Baird

1. c. pag. ISO als „ Little Black Mink" bezeichnet, und den auch Cones

1. c. pag. 1G1 und 165 fur eine Farbenvarietat cles Mink erklart. Sollte nicht

bei der Haufigkeit des Melanismus in Sibirien die Viverra aterrima des

Pallas als em scbwarzer Norz zu deuten sein? Wie immer bei Saugethieren

milssen wir auch bier Alles von der Zukunft erwarten.

Die dritte Abtheilung der Gattung Foetorius, die ich als ,,Gruppe der

Hermeline" (Mustela, Gray; c7rt/e, Wagner) bezeichnen will, umfasst die klei-

neren Arten der Gattung, die sich im Schadel dnrch grossere Sclnnalheit

desselben von den beiden vorhergebenden Gruppen unterscheiden. Von der

ersten derselben, Abtheilung der Iltise, mit der sie in der Hohe und Wolbung

des Gesichtsschadels ubereinstimmen, unterscheiden sie sich im Schadel leicht

durch die Gestalt der Bulla ossea des Gehororgans, die lang nnd schmal ist

und auf ihrer Innenseite gegen das Niveau der Basis des Schadels steil ab-

fallt, wenn man sich diesen auf der Oberseite liegend denkt. Beide Bullae

laufen mit ihren Innenseiten einander fast parallel, jedenfalls mehr, als dies

bei den Iltisen der Fall ist. In den betreffenden Abbildungen vorliegender

Arbeit sincl diese Verbaltnisse besscr zu erkennen, als dies durch Maasse

darstellbar ware.

Von der Gruppe der Nb'rze unterscheiden sich die Schadel durch die

schon erwabnte Hohe und Wolbung des Gesichtsschadels, wahrend jene an

i) Sibirische Ecise. Bd. II, Theil 2. St. Petersburg 1853, pag. 70.

2
) Eeisen und Forschungen ira Amur-Lande. Bd. I, 1859, pag. 43.
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dieser Stelle ausserordentlich flach sind, wie schon seinerzeit erwahnt

worden ist.

Als grosste Art aus der Abtheilung der Hermeline and als bester

Reprasentant derselben kann Foetorius sibiricus aus Nordasien angesehen

werden. Europaisch sind nur F. erminea, F. vulgaris und F. boccamela. Ein

reichlicbes Material steht mir nur von F. vulgaris zu Gebote. Ich werde

daher audi die Beschreibung der Schadel dieser Abtheilung niit deni Schadel

unseres kleinen Wiesels beginnen. F. erminea ist in meiner Sammlung minder

reichlich vertreten, und von den ubrigen Arten liabe ich nur einzelues, oft

recht mangelhaftes Material geseben, das ich denselben Quellen verdanke, die

ich schon fruhcr erwahnt babe.

7. F. vulgaris.

Taf. VI. Fig. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; Taf. VII. Pig. 12.

Von dieser Art liegen mir in meiner Sammlung 48 S und bios 15 §

volrwiichsige Scliadel vor, die in den uachstehenden betreffenden Tabellen ge-

messen worden sind. Ausserdem wurde noch cine Aiizahl jugendlicber, also

nicht vollwiichsiger Scliadel verglicben, deren Maasse in den Tabellen nicbt

mitgetheilt sind. Alle diese Schadel sind in Scblesien gesammelt worden. In

den Tabellen bezeichnen die Zahlen in der ersten Lime die Nummern, welche

jene Schadel in meiner Sammlung besitzeu.

Bei alien Mustelinen, ja vielleicht bei alien Carnivoren, scheinen die

Miinnchen zahlreicber zu sein, als die Weibchen. Aber bei keiner Species ist

wahrscheinlich ihre Differenz so gross, wie bei unserem Wiesel. Die Ursache

davon ist mir unbekannt geblieben. Dass die grosseren und starkeren Mann-

cben viel hautiger gefaugen wiirden, als die kleineren Weibchen, ist wohl

nicht anzunehmen, und dass diese letzteren durch cine verborgenere Lebens-

weise sich alien Nachstellungen ihrer Feinde mehr entziehen sollten, ist un-

wahrscheinlich. Vielleicht kehrt sich die Mordlust der Miinnchen ausser der

Paarungszeit audi gegen die Weibchen. Bestimmte Beobachtungen liegen

dariiber nicht vor. Doch hatte ich einige Male Gelegenheit zu bemerken,

dass, wenn ich frisch gefangene Mannchen und Weibchen im Kafig oder im

Zimmer zusammenbrachte, die ersteren immer heftige Angriffe gegen das Leben

der letzteren richteten und deswegen von diesen getrennt werden mussten.
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Wie das A^erhalten der Geschlechter gegen einander in der Paarungszeit ist,

hatte icli nicht Gelegenheit zu beobachten.

Die durch Buchstaben bezeichneten Maasse sind die schon fruiter fur

F. ptdorius angewendeten.

Wie Tab. M zeigt, variirt die Lange (Basilarlange, a) des mannlichen

SchMels zwischen 39,80 and 32,4-5 mm. Die betreffenden Schadel stammen

beide aus der Umgegend von Proskau. Hire Differenz in der Grosse kann

also nicht von klimatischen Ursachen herriihren. In Betreff des Schadels

Nr. 48, Taf. 6. Fig. 3, welcher das Minimum an Lange zeigt, muss bemerkt

werden, dass er von einem Tbiere berriihrt, welches in der Gefangenschaft

aufgewachsen ist. Das Thier war in der Mitte des September 1877 gefangen

worden. Es war damals nocb sebr klein und hatte vielleicbt noch das voll-

standige Milchgebiss. Hochstens konnten die mittelsten Schneidezahne ge-

wechselt sein, die in der Gattung Foetorius sebr friibzeitig wecbseln, wie

schon obcn vom litis bemerkt worden ist. Das Thierchen wurde frei im

Zimmer gehalten unci sehr reiehlich mit Fleisch ernahrt. In Folge dessen

war es aucb sebr munter und gesuud, verlor aber am 11. Januar des fol-

genden Jabres durch einen Zufall sein Leben. Nach meiner Scbatzung mag

wohl seine Geburt in den Anfang des August gefallen sein. Es kann also

ein Alter von fiinf Monaten erreicht haben. Da nun eine Untersucbung des

macerirten Skeletes zeigte, dass alio Epipbysen an demselben verwachsen

waren, da aucb ferner die Syncbondrose an der Basis des Hinterhauptes voll-

st'andig verscbwunden war, so wird man wohl nic'bt ansteben, den Scbadel

fur vollwuchsig zu erklaren, wenn man audi zugeben kann, dass die Schlafen-

muskeln am Scbadel vielleicbt nocb irgend welcbe minimale Veranderungen

in der ilusseren Form desselben bervorgebracht haben konnten. Jedenfalls

aber wiirden diese Veranderungen zu unbedeutend geworden sein, so dass

man keinen Fehler begebt, wenn man sie nicht in Reclmung zieht. Der nachst

grossere Schadel, Nr. 47 der Tab. M, stammt von einem wilden Individuum her.

Bei den weiblichen Schadeln , 1 5 an der Zahl , schwankt die Lange

zwischen 32,70 und 27,4 mm, erreicht also in Maximo das Minimum des

mannlichen Geschlechts. Es ist natiirlich vorauszusetzen, dass eine Vermehrung

der Zahl der Schadel auch die Grenzen fur deren Lange weiter hinausschieben

wird, doch wird sie schwerlich die Erfahrung umstossen, dass der weibliche

Nova Acta XLU. Nr. 4, 22
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Schadel bei dem Wiesel im Durchschnitt viel kleiner ist, als der miinnliche.

Die Grosse des Normalschiidels lasst sich bei einem so geringen Material

nicht mit Sicberheit feststellen. Doch kann man im Allgemeinen wohl be-

haupten, seine Basilarlange werde im weiblichen Geschlecht ungefahr 29 mm
betragen. Unter den gemessenen Schadeln wiirde Nr. 8 der Tab. 0. Taf. 6.

Fig. 13 am besten den Normalschadel reprasentiren. Im mannlichen Gescblecht

besitzt der Normalscbadel eine Lange von 37,50 mm. Nr. 17, Tab. M nnd

Taf. 6. Fig. 2 zeigt die Normalform am dcutlichsten nnd ist ein alter, ausser-

ordentlich kraftig entwickelter Schadel. Die Unterscbiede zwischen mannlichem

und weiblichem Schadel sind dieselben, wie sic schon friiher fur F. putorius

festgestellt wnrden. Ich vergleiche mit dem grossten weiblichen Schadel Nr. 1

der Tab. nicht das Minimum bei den mannlichen Schadeln, da das betreffende

Individuum, wie schon angegeben wurde, in der Gefangenschaft gelebt und

moglicherweise eine Einbusse in der Lange seiner Eckzahne erlitten haben

kann, sondern den nachstgrosseren Schadel Nr. 47. Derselbe ist wie der

weibliche Schadel gleichfalls jung und hat wie dieser augenscheinlich noch

keine Veranderung der Zahne erfahren. Gemessen wurde die Hb'he der Krone

eines oberen Eckzahns, so weit dieser aus seiner Alveole hervorragt, a, Lange

des Zahnes. Als Dicke des Zahnes, b, wurde der sagittale Durchmesser des-

selben dicht liber der Alveole betrachtet, wobei man sich den Schadel auf der

Oberseite liegend zu denken hat. a, 5, 4.70, 5 4,30; b, §, 1,60, ?, 1,40 mm.

Die Breite des Schildels an den Jochbogen, c der Tabellen, variirt sehr. Der

absolut breiteste Schadel ist Nr. 2 der Tab. M mit 25,10 mm, der relativ

breiteste Nr. 17 mit 64,13% auf Tab. B. Bei den Weibchen ist fiir c das

absolute Maximum 18,45 mm (Nr. 1 der Tab. 0), das relative betragt 58,82 o/

(Nr. 8 der Tab. P).

Die Einschnurung an den Stirnbeinen ist unter den Mannchen absolut

am geringsten mit 6,2 mm bei Nr. 32 der Tab. M. Sie ist hier so klein,

dass sie auch mit 16,91 % anf Tab. N das relative Minimum bildet. Fur

die Weibchen fallen ebenfalls absolutes und relatives Minimum zusammen und

zwar mit 5,50 mm und 17,08% bei Nr. 3 der Tab. und P.

Hier ist der Ort, ausfUhrlicher jenes Umstandes zu gedenken, der schon

friiher bei F. putorius erwahnt wurde, ich meine die Entstellungen, welche

der Schadel gerade an der Einschnurung der Stirnbeine (lurch Pentastomen

n
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erfahrt. Durch den Einfluss dieser Parasiten werden die Sinus frontales,

welche sich bis zur Einschnurung der Stirnbeine erstrecken, blasenartig auf-

getrieben, in dem jedenfalls die iiussere Lamelle der Stirnbeine von innen

heraus resorbirt wird, wahrend sich an der Aussenseite neue Knocbensubstanz,

um den Scbaden zu decken, ablagert. Endlicb wird aber die Resorption der

Knocbensubstanz so umfangreicb, dass die Ablagerung von aussen her mit

derselben nicbt gleicben Scbritt halten kann. Dana tritt auf der Hohe der

Knochenblase eine Oeffnung zu Tage, welche immer mebr um sich greift und

den Knochen zerstort, Icb batte scbon vor Jahren diese Beschadigungen an

den macerirten Schadeln bemerkt, sie aber niemals genauer betracbtet und

immer fur Folgen der Stockschlage gehalten, mit denen die Tbiere gewohnlich

waren getodtet worden. Eines Tages jedoch bemerkte icb an einem friscb

gekocbten Schadel, den icli mit dem Messer priipariren wollte, dass die sebr

grossen LUcken der Stirnbeine mit unversebrtem Periost gescldossen waren,

also nicbt durch mecbaniscbe Einwirkung von aussen her entstanden sein

konnten. Eine Untersucbung der Sinus forderte eine Menge Hautfetzen zu

Tage, die sicb sebr leicbt als Ueberreste eines Pentastomum erkennen liessen.

Der Schadel Nr. 17 der Tab. M. Taf. 6. Dig. 2 zeigt nur eine starke Beule

an der Einschniirung der Stirnbeine, durch welche diese nicbt so scbmal .zu

sein scheint, wie sie es in Wirklichkeit ist. Diese Beule bat sicb noch nieht

geoffnet, weil entweder der darin bausende Parasit zu klein war oder seinen

Wirth noch nicbt lange genug bewolmte. Taf. 6. Fig. 17 stellt den Schadel

Nr. 11 der Tab. M vor, welcber, wenigstens auf der rechten Seite, den grossten

Defect der Sinus frontales zeigt. Auf der linken Seite sind deren Beschadi-

gungen viel unbedeutender. Die Verbreitung der besagten Parasiten scheint

local zu sein. In der Nahe von Brieg, wo icb in den Jahren 1852, 1853

und 1854 Gelegenheit batte, Wieselscbadel zu sammeln, fanden sich unter

zwolf alten, mannlichen Schadeln fiinf mit bescbadigten Stirnbeinen vor, wozu

allerdings jener Schadel Nr. 17 gerecbnet ist, dessen Stirnbeine wohl eine

Beule, nicbt aber vollendcte Locher tragen. In der hiesigen Gegend bat eine

viel grossere Anzahl Wieselscbadel kein Beispiel von der Zerstorung der

Stirnbeine geliefert.

22*
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Zur postfoetalen Entwickelungsgeschichte des Schadels.

F. vulgaris hat wohl in der Regel nnr einmal Junge im Jahre. Ueber

die Zeit, wenn die Geburt stattfmdet, habe ich nichts Sicheres ermitteln konnen.

Einmal wurde ein ganz junges Individuum, welches vielleicht eine Woche alt

sein konnte, am 2. Jidi 1874 gefunden. Ein Individuum, dessen Uterus sehr

kleine Fotus enthielt, wurde am 9. Mai 1875 getodtet. Nacb. diesen beiden

Daten konnte man die Zeit der Geburt vielleicht in den Juni verlegen. Doch

mlissen auch viele Abweichungen von der Kegel stattfmden, denn junge Thiere

aus der Periode des Zahnwechsels werden zuweilen zu sehr vcrschiedenen

Zeiten gefunden, wie ich schon oben ein Beispiel dafiir in Schadel Nr. 48

der Tab. M gegeben habe. Schadel im Zahnwechsel sind im Juni, Juli und

October gesammelt worden. In besonders miiusereichen Jahren wird, wohl nur

ausnahmsweise, eine zweite Hecke beobachtet. Bo wurde am 3. October 1873

ein Thier getodtet, dessen Uterus nicht mehr ganz kleine Fotus enthielt. In

diesem Falle handelte es sich nicht um die Trachtigkeit eines jungen Indivi-

duums aus dem Friihjahre, sondern um die zweite Hecke eines alten Indivi-

duums, welches in diesem Jahre bereits einmal musste geboren haben, denn

der Schadel des Thieres, Nr. 15 . der Tab. 0, envies sich als vollkommen

erwachsen, und auch die Zitzen zeigten deutlich die Spuren eines fruheren

Saugens. Eine so spate Trachtigkeit zeigt vielleicht niemals eine Erstlings-

geburt eines friihreifen jungen Weibchens an. Dafiir scheint auch der Umstand

zu sprechen, dass der grosste der gemessenen weiblichen Schadel, Nr. 1 der

Tab. O und Taf. 6. Fig. 12, von einem jungen Individuum herriihrt, welches

am 29. August 1878 in vollstandig jungfraulichem Zustande war getodtet worden.

Der junge Schadel durchlauft nun eine Reilie von Veranderungen,

welche schon friiher fur F. putornts angefiihrt warden. Genaue Angaben iiber

das Alter der einzelnen Individuen lassen sich nicht maclien, da die Zeit der

Geburt fiir die Wiesel zu unbestimmt ist. Man kann fiir den miinnlichen

Schadel bios ganz im AUgemeinen etwa Folgendes angeben. Im friihesten

Falle war die Synchondrose des Basilarbeines schon im Juli verschwunden

(Schadel Nr. 39 der Tab. M). In anderen Fallen sab man ihre Spuren noch

im September (Nr. 44 und 26 der Tab. M). Die Nahte im Obergesicht, d. h.

in der Gegend der Nasenbeine, sind um diese Zeit noch deutlich sichtbar.

Im October sind nunmehr bios die deutlichen Spuren derselben noch bemerk-
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bar. In einzelnen Fallen waren sie selbst im November noch nicht ganz ver-

schwunden (Nr. 47 der Tab. M). Im December sind kaum noch einzelne

Spuren jener Nahte zu seben, mid vom Jannar ab ist der Schadel in alien

seinen Tbeilen vollstandig ausgebildet. Gleicben Schritt mit dem Verschwinden

der Niibte halt die Entwickelung der Crista sagittalis, die mit Beginn des

neuen Kalenderjahres vollstandig entwickelt ist, aber docb in vielen Fallen

erst im Laufe des zweiten Jabres ibre hochste Ausbildung erreicbt, wenigstens

hatten recbt alte Individuen, welche nicht mebr in dem Jabre ihres Todes

geboren sein konnten, bating sebr hobe Cristen. Ein solches Beispiel ist der

Taf. 6. Fig. 17 abgebildete Schadel Nr. 11 der Tab. M. Zwei Yeranderungen

am wachsenden Schadel bediirfen einer specielleren Envahmmg. Lange schon

ist es den Zoologen bekannt, dass die Einschniirung der Stirnbeine hinter den

Augenhohlen bei manchen Saugethieren im Alter relativ kleiner wird, Bei

einzelnen Saugethieren wird sie im Alter sogar absolut kleiner, als in der

Jugend, z. B. bei Lutra. 1
) F. vulgaris ist in derselben Lage. Ich gebe lner

einige Maasse jngendlicher Schadel des Wiesels aus meiner Sammlung, die in

den voranstehenden Tabellen als zu jung nicht aufgefiihrt sind. 2
)

l

2449

2

1078

3

1858

4

1857

o l

1079

2

684

3

1859

a Q9 n 32,4 3],3 29,8 a 29,3 27,2 27,4

c 20,5 22,3 20,1 — c — — 17,6

f 9,i 10,o 10,3 10,5 f — 8,3 9,4

t 19,o 19,8 18,5 18,1 t — 17,1 17,3

Todestag 2G/7 78 9/6 68 ? 9/10 76 Todestag 9/6 68 ? ?

i) Berth old, iiber die FormTeriinderung, welche der Schadel der gemeinen Fischotter

{Lutra vulgaris) nach der Gcburt erleidet. Isis 1830, pag. 570, Taf. VI, Fig. 1— 6, und

Nathusius, Bemerkungen iiber den Schadel von Lutra nnd Spalax, "Wiegmann's Archiv, IV.

Jahrg., 1. Bd., pag. 130—131. Berlin 1838.

2
) Bei einem Vergleich jugendlicher und erwachsener Schadel darf man nicht vergessen,

dass der Verlust, den die Dimensionen der ersteren durch Austrocknen erleiden, grosser ist als

bei den letzteren, das Verhaltniss also nicht ganz das gleiche bleibt.
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Enter den mannlichen Schadeln ist Nr. 1. Taf. 6. Fig. 9. der alteste.

Alle Schneidezahne sind gewechselt. Im Oberkiefer ist m 1 im Hervorbrechen.

p 1 wird in der Tiefe schon sichtbar, obgleicli d ] noch vorhanden ist. c bricht

neben ci aus dem Oberkiefer hervor. Nr. 2. Taf. 6. Fig. 10 ist nur urn eine

Spur j linger, denn m 1 und c im Oberkiefer sind nocli niclit ganz so weit

sichtbar, wie bei Nr. 1. Nr. 3 und 4, Taf. 6. Fig. 11, sind ganz gleich alt,

m 1 und c im Oberkiefer sind nocli nicht sichtbar.

Bei den weiblichen Schadeln lasst Nr. 1 nur das Maass fur die Basilar-

lange zu. Nr. 2. Taf. 6. Fig. 15 hat die Schneidezahne gewechselt, im Ober-

kiefer ist m 1 ganz, c zur Halfte erschienen. Nr. 3. Taf. 6. Fig. 16 hat ci3

noch nicht gewechselt, und im Oberkiefer fangen m ] und c an, mit den

Spitzen der Krone sichtbar zu werden. Die Buchstaben fiir die Maasse haben

dieselbe Bedeutung wie in den Tabellen. Eine Reduction der Maasse auf die

Basilarlange hat natiirlich nicht stattflnden konnen, da die Schadel noch nicht

erwachsen sind. Die Einschniirung der Stirnbeine ist fiir das mannliche

Geschlecht nur bei den drei jiingsten Exemplaren absolut grosser als bei alien

Schadeln der Tabelle, bei Nr. 1 ist sie nur theilweise absolut grosser, sonst

wenigstens relativ grosser. Man wird daher schliessen konnen, dass bei dem

Wiesel die Einschniirung der Stirnbeine die grosste Breite zeigt, wenn der

Wechsel der Schneidezahne beginnt, und dass sie bereits in Riickbildung be-

griffen ist, wenn er rollendet ist.

Von den weiblichen Schadeln gilt das Gleiche, Hier zeigt der jungere

Schadel, Nr. 3, f noch absolut grosser, bei Nr. 2 dagegen, wo die Schneide-

zahne bereits gewechselt sind, ist dieses Maass nur relativ grosser, als an den

erwachsenen Schadeln der Tabellen oder P.

Zur grosseren Bestatigung will ich noch auf der Tabelle M eine Aus-

wahl einiger Schadel treffen, von denen ich nach der Beschaffenheit der Nahte,

Zahne und Muskelansatze glaube annehmen zu konnen, dass sie einigermaassen

eine Reihe verschiedener Altersstufen vorstellen. Die nebenanstehend ver-

zeichneten Schadel aus der Tab. M fangen mit dem jiingsten an. Wobei f,

d. h. die Einschniirung der Stirnbeine in Procenten berechnet auf die Basilar-

lange «— 100, beigefiigt ist, ebenso t, die Breite des Hirntheiles.
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' in o/o t in 6/o t in mm

28,00 56,85 19,90

26,41 54,28 18,7

25,24 49,79 18,15

24,84 49,67 ]9,io

23,26 48,53 18,15

22,57 46,59 1 7,75

21,30 46,49 17,9

18,58 45,64 1 8,05

16,91 44,20 16,2

Nr.

43 (Taf. 6. Fig. 8)

44

36

a

. 23

* 10

8

3

32

Hierans schcint mit einiger Bestimmtheit hervorzugehen, dass auch bei

F. vulgaris die Einschnurung der Stirnbeine mit dem Alter absolnt schmaler

wird. Die weibliclien Schadel zeigen dasselbe Resultat. Bei Beschreibung

der Lutraschadel werde ich noch einmal attf diese eigenthiimliehe Erscheinung

zuriickkommen.

Ausserdem aber glanbe ich noch, dass bei den Wieseln auch der ganze

Schadel, d. h. sein Hirntheil mit dem Alter schmaler wird. Bei den oben

gemessenen jugendlichen mannlichen Schadeln besitzt t, d. h. der Qnerdurch-

messer des Hirntheiles an den hervorragendsten Punkten der Scheitelbeine,

wie man sieht, eine Ijedentende Grosse, obgleich die Schadel, wie oben an-

sreo-eben wurde, a-oii Vollwiichsigkeit noch weit entfernt sind. Der breiteste

unter jenen vier Schadeln, Nr. 2, bei dem t eine Breite von 19,8 mm erreicht,

steht darin allerdings noch dem Schadel Nr. 43 der Tab. M mit 19,90 mm

etwas nach, allein dieser Schadel ist, wie schon oben bemerkt wurde, als der

jiingste der ganzen Reihe in der Tab. M anzusehen, und sein Langenwachs-

thnm scheint eben erst vollendet zu sein. Die Abnahme der Hirnbreite ist

keine ganz gleichmassige, wie man in der obigen Zusammenstellung sehen

kann. Die Griinde dafiir sind vielleicht in der Unsicherheit der Alters-

bestimmungen zu suchen. Deshalb ist es gut, noch emeu anderen AVeg ein-

zuschlagen, indem man die Vernaltnisse der Hirnbreite an alten Schadeln,

welche nicht bios das Ijiingenwachsthnm vollendet haben, sondern auch eine

Formveranderung voraussichtlich nicht mehr erfahren hatten, mit denen der

jugendlichen vergleicht. Solcher Schadel zahle ich in der Tab. M 9, deren
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entscheidenden Maasse ich der besseren Uebersicht wegen den Tab. M imd N
nochmals entlehne.

Nr. a t in mm t in o/
(

11 (Taf. 6. Fig. 17) 38,05 17,05 44,81

12 38,00 16,50 43,42

15 37,07 17,40 46,55

17 (Taf. 6. Fig. 2) 37,05 17,55 46,80

32 36,65 16,2 44,20

33 36,65 17,05 46,52

40 35,85 17,95 50,07

41 35,75 16,75 46,85

45 34,35 1 6,85 49,05

Hieraus geht hervor, dass an alien alten Schadeln die Hirnbreite absolut

schmaler ist, als an den jugendliclien. Dass dieses Verhaltniss bier nur ein

Zufall sei, wird man wohl kaum annehmen wollen.

Die wenigen jugendliclien Schadel weiblichen Greschlechts bestatigen die

fiir die mannlicben gefundenen Resultate durchaus.

Anfangs hatte ich geglaubt, dass die Verschmalerung des Schadels nur

eine scheinbare sei und vielleicbt auf einem Dunnerwerden der Knochen dnrcb

Schwinden der Diploe beruhe, wie wir dies bei senilen Vorgangen zu linden

pflegen, allein ich babe micb liberzeugt, dass bei den Wieseln die Schadel-

knochen selbst in der Jugend nicbt dicker sind, als im Alter. Welcbe Ver-

anderungen dabei das Gehirn erleidet, ob dieselben auf einer Verminderung

seines Volumens oder bios in einer anderen Lagerung seiner Theile berulien,

ist noch nicbt untersucht worden.

8. F. erminea.

Taf. VII. Kg. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11.

Diese Species ist bei uns als selten zu betrachten. Daber babe ich

von ihr in vielen Jahren nicbt mehr als 13 mannliche und 8 weibliche Schiidel

sammeln konnen. Unter diesen konnte nur an 1 1 (§) und 7 (?) Schadeln die

Basilarlange gemessen werden, ein Material, das zur genaueren Beurtheilung

der Species ganz unzureichend ist. Hire Beschreibung wird sich daber nur
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auf einige Hauptpunkte, namentlich die Vergleichung mit F. vulgaris, zu be-

schranken haben.

Die mannlichen Schadel, Tab. Q, variiren in der Lange zwischen 46,0

uad 41,5mm, Taf. 7. Fig. 2. Wenn man nach einem so diirftigen Material

einen Normalscbadel aufstellen will, so wiirde ihm etwa eine Basilarlange von

43—44 mm entsprechen. Unter den auf Tab. Q gemessenen Schadeln wiirde

Nr. 5 am meisten geeignet sein, als Normalscbadel zn dienen, doch ist dieser

Schadel noch nicbt alt genng. Der grosste Schadel Nr. 1 der Tab. Q Taf. 7.

Fig. t riibrt trotz seiner Grosse von einem nicht sebr alten Individnum her,

wie schon ans der Kiirze seiner schwachen Crista sagittalis, 18,4 mm, hervor-

geht. Damit hangt audi zusammen die grosse Breite bei t, 23,3 mm, sowie

bei f, das einer Beschadigung wegen nicht gemessen wurde. Eine ahnliche

Form haben die Schadel Nr. 7 and 9, die ebenfalls noch nicht recht aus-

gebildet sind. Daher erreicht hier f das Maximum seiner Grosse mit 12,6

and 12,0 mm. Bei alien ubrigen Schadeln ist der Scheitelkamm besser ent-

wickelt, und auch f nicht ganz so breit. Der alteste Schadel ist offenbar

Nr. 10, daher auch f hier bios 7,6 mm betiiigt.

Die sieben weiblichen Schadel auf Tab. R variiren in der Lange

zwischen 41,3 (Taf. 7. Fig. 3) und 38,4 mm (Taf. 7. Fig. 4). Eine Lange

von 39 mm scbeint dem Normalscbadel zu entsprechen. Bei den beiden

kleinsten Schadeln Nr. 6 und 7, Taf. 7. Fig. 4, fehlt ein Scheitelkamm ganz,

bei Nr. 5 ist er nor in Minimo vorhanden, die vier anderen zeigen ihn

deutlich, wenn auch nur als eine Linie ohne nemienswerthe Erhebung. Der

jiingste Schadel ist Nr. 4, bei dem die Niilite des Obergesichts noch offen

sind. Der alteste Schadel scbeint Nr. 2 zu sein, bei dem f nur 8,9 mm betragt.

Einige der ubrigen Maasse werden spater zur Sprache kommen, wenn

von einem Vergleich mit den Schadeln verwandter Arten die Rede sein wird.

Einige Bemerkungen verdient hier noch der Unterschied der Geschlechter.

Die bedeutendere Grosse der mannlichen Schadel ist schon hervorgehoben

worden. Wie schon friiher bei F. putorius erwahnt worden war, und wie es

fitr unsere Species ans den Tab. Q und R hervorgeht, zeichnet sich der

mannliche Schadel noch durch relativ grosseren Abstand der Jochbogen, c,

und durch starkere Entwickelung des Scheitelkammes, n, also iiberhaupt durch

die Anzeichen einer starkeren Muskulatur vor dem weiblichen Schadel aus.

Nova Acta XLII. Nr. 4. 23
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Damit hiingt auch, wie dies schon fiir F. putorius and F. vulgaris nach-

gewiesen wurde, bei dem mannliclien Geschlecht eine stiirkere Entwickelung

des Gebisses zusamraen, soweit dieses nicht der Nahrungsaufriahme des

Individuums, sondern dem Geschlechtskampfe der Mannchen dient, also bei

den Eckzahnen. Da der grb'sste weibliche Schadel Nr. 1 der Tab. R fast

gleiche Lange hat mit dem kleinsten mannliclien Schadel Nr. 11 der Tab. Q,

Taf. 7. Fig. 2, so lasst sich auch hier die Differenz in der Grosse der Eck-

zahne leicht erkennen. Die Flohe der Krone vom Alveolarrande bis zur Spitze

in der Mitte der Aussenseite gemessen, betragt im Oberkiefer bei Nr. 11 % 6,50,

bei Nr. 1 9 5,85 mm. Die Dicke des Zahnes, d. h. sein sagittaler Durch-

messer dicht iiber der Alveole gemessen, ist bei Nr. 11 2,35 mid bei Nr. 1

1,80 mm. 3

)

Zur Entwickelung des Schadels liegt mir kein Material vor. Ich be-

sitze nur den Schadel eines einzigen jugendlichen Exemplares, s, Taf. 7. Fig. 5,

welches am 24. Mai 1879 in Ostpreussen getodtet wurde. Dieser Schiidel,

1155 meiner Sammhmg, hat den Zahnwechsel noch nicht ganz vollendet. Im
Oberkiefer ist m 1 vollstandig entwickelt, und die Krone des Zahnes i 3 hat

schon ihre natiirliche Lange im Verhaltniss zu den iibrigen Schneidezahnen

erreicht. c reicht mit seiner Spitze bis zur halben Hb'he des Milchzahnes.

Im Unterkiefer erreicht c fast die Spitze des Eckzahnes. Der Schadel ist

also ungefahr in der Periode seiner grossten Breite. Seine Basilarlange be-

triigt 3772 mm- Die Einschniirung der Stirnbeine, f, ist 14,0, die Hirnbreite,

t, 24,2 mm. Hierin liegt eine in die Augen fallende Bestatigung des schon

fiir F. vulgaris Gefundenen. Von den Nahten des Schadels ist nichts beson-

deres zu bemerken. Sie gleichen im Allgcmeinen denen bei F. putorius, wie

man aus den betreffenden Abbildungen sehen kann. Die Nasenbeine veriiino-en

sich nach hinten zu und schieben sich wie ein Keil zwischen die Intermaxillar-

knochen, die Oberkiefer und die vorderen Enden der Stirnbeine hinein. Eben

so ist auch das Verhalten dieser Theile bei den Wieseln.

]
) Hierbei ist die Methode, nach welcher die Schadel praparirt wurden, von Wiohtig-

keit. Werden die Schadel macerirt, so fallen die Ziihne aus ihren Alveolcn und miissen erst

spater durch Leim oder Kitt darin befestigt werden. Dabei ist eine Veranderung in der Lage
des Zahnes kaum zu vermeiden. Bei obigon beiden Schadeln sind die Ziihne nicht aus den
Alveolen genommen, sondern in denselben durch Austrocknung unveriindert erhalten worden.
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p]s bleibt nur noch iibrig, einen Vergleich des Schadels mit dem des

F. vulgaris anzustellen, was von grosser Wichtigkeit ist, da diese beiden

Arten sehr nalie verwandt sind, und also fiir manche der in der Einleitung

tlieoretiscli aufgestellten Ansicliten ein Beweis geliefert werden kann. In der

Bezalnmng beider Arten habe ich ausser der Grosse keinen bestimmten Unter-

schied linden konnen. Wenn man kein so grosses Material znr Vergleichnng

hat, wie es mir gegenwartig vorliegt, so glanbt man leiclit eine Menge

Unterscbiede linden zn konnen, die sicb jedoch bei umfassenderer Betrachtnng

als individnell herausstellen. Die Unterschiede, welche z. B. Blasius 1
) fiir

das Gebiss des Hermelins und cles Wiesels aufgestellt hat, haben sich mir

nicht als stichhaltig gezeigt. Auch am Schadel lassen sich einzelne Unter-

schiede aoffinden, wie die langliche Gestalt der Foramina incisiva, der breitere

und mehr abgerundete Choanenausschnitt bei dem Hermelin, die mehr kreis-

fdrmigen Foramina incisiva und die schmalen Choanen bei den Wieseln. Auch

die Bulla ossea des Gehororgans zeigt fiir beide Arten einzelne Verschieden-

heiten. Doch fehlt alien diesen Merkmalen der durchgreifende Charakter, und

schwerlich wird man im Stande sein, an ihnen jeden beliebigen Schadel der

richtigen Species zuweisen zn konnen.

Der wichligste, vielleicbt einzige Unterschied, den man in den Schadeln

beider Arten auffinden kann, liegt in der absoluten Grosse. Unterschiede

hierin sind in der systematischen Zoologie in der Kegel verpont, weil man

ihre Wichtigkeit verkennt und hiiulig Uebergiinge zu sehen glaubt, wo sie in

Wirklichkeit f'ehlen. Wenn sich Gegenstande scheinbar in einer ununter-

brochenen Reihenfolge darstellen, so ist man allzuleicht geneigt, eine wirkliche

Identitat derselben daraus zu folgern, indem man sich auf die scheinbaren

Uebergiinge stiitzt, welche das Entfernte vereinigen sollen.

Eine Verwechselung der Schadel beider Arten ist eigentlich undenkbar,

wenn es sich um Normalschadel derselben oder um ihre Riesenform handelt.

Sie wiire nur in dem einen Falle miiglich, wenn die Riesenform des S F. vul-

garis mit der Zwergform des g F. erminea zu \ergleiclien ware, da die Schadel

dieser beiden Formen von gleicher Lange oder Grosse sein konnen. Es wird

daher auch geniigen, zwei soldier Schadel einander gegeniiber zu stellen, und

l
) Katurgeschiclite der Siiugethierc Deutsclilands. Braunscliwoig 1857, p. 221.

23*
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zwar wahle ich fiir F. vulgaris 5 den Schadel Nr. 1 der Tab. M, da sein

Gebiss ganz nnversehrt ist und noch keine Zeichen irgend welcher Abniitzimg

zeifft. Fiir F. erminea 9 wahle ich den kleinsten Schadel der Reihe, Nr. 7

der Tab. R, Taf. 7. Fig. 4, der zwar in der Lange den vorhergehenden nicht

ganz erreicht, da fiir aber die Differenzen um so dentlicher erscheinen lassi

Man wird sich aus der Einleitimg erinnern, dass die Zahne in der

Grosse nicht soweit variiren, wie die Schadel, dass also das Gebiss der

Riesenform nur sehr wenig starker and das der Zwergform nur wenig

schwacher, als das des Normalschadels ist. Es muss also der grossere

F. erminea sich von dem kleineren F. vulgaris im Allgemeinen durch starkeres

Gebiss unterscheiden, wie man auch in folgender Zusanimenstellung hnden wird.

1. Basilarlange a nach Tab. R and M . . . .

2. Breite aller oberen Sclmeidezahne dicht iiber

deren Alveolen gemessen, y der Tab. . . .

3. Sagittaler Durchmesser der Krone des oberen m 1

4. „ „ des unteren ml...
5. Hohe der Krone eines oberen Fckzahnes an der

Mitte der Aussenseite, vom Alveolarrande aus

gemessen

F. erminea F. vulgaris

9 s

Nr. 7 Nr. 1

38,4 mm 39,80 mm

3,70 „ 3,35 „

4,65 „ 4,3" „

5,50 „ 4,55 „

5,80 5,35 „

Also Schneide- nnd Backenzahne, die der Ernahrung des Individuums

dienen, sincl bei jenem Hermelin grosser als bei dem Wiesel, die Eckzalme,

die im mannlichen Geschlecht auch dem Geschlechtskampf zu dienen haben,

sind bei ihm als 9 kleiner. Schon dieses Verhaltniss allein ist \ollkommen

geniigend zur richtigen Bestimmung der beiden Schadel. Dazn kommt noch,

dass jener Hermelinschadel alle Charaktere einer Zwergform aufweist, wie sie

schon in der Einleitimg im Allgemeinen angefiihrt wurden. Ganz besonders

aber gehort hierher das Verhaltniss des Gehirns. Wahrend der feine Schrot,

welcher den Hirnraum des Hermelinschiidels ausfullt, 27,0 g wiegt, besitzt

der fiir den Wieselschadel nur 19,35 g Gewicht, Bei dem Wieselschadel

Nr. 2 nnr 19, 1 5 g. Nicht immer werden diese Verhaltnisse so in die Augen
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fallen wie hier, denn in diesem Falle hiitte sclion das Haass eines einzigen

Backenzahnes zu einer richtigen Bestimmung der beiden Schadel geniigt.

Anm. Zu den ausseren Charakteren, welche das Hermelin vom Wiesel unter-

scheiden, wird auch die Lange des Schwanzes gerechnet, der bei jenem viel langer sein

soil, als bei diesem. Ich habe anfangs geglaubt, diese Lange werde von einer grosseren

Zahl der Scliwanzwirbel herriihren. Allein ich babe gefunden, dass dies nicbt der Fall

ist. Unter 1.3 Skeleton des Hermelins meiner Sammlung, deren 7 vollstandig sind, 6

bios den Scbwanztbeil umfassen, kommen zehnmal 18 Scbwanzwirbel vor, deren 21, 19,

16 je einmal. Bei dcm Wiesel dagegen finde ich unter 20 meiner Skelete zehnmal 17

Scbwanzwirbel, dreimal 18, zweimal 16, einmal deren 15 unci viermal ist ihre Anzalil

nicht genau zu erkennen, da die lotzten derselben sehr rudimentar und durch einge-

trocknete Band- und Selmenreste zu sehr verdeckt sind, um ordentlich sichtbar zu sein.

Unter solchen Umstanden muss die grossere Lange des Schwanzes bei dem Hermelin

nicht durch eine grossere Zahl der Wirbel, sondern durch grossere Lange derselben

hervorgebracht werden.

9. F. boccamela.

Taf. VI. Fig. 4, 5, 6; Taf. VII. Fig. 13.

Von dieser dritten europaischen Art liegen mir bloss drei, angeblich

mannliche Schadel vor, welcbe ich dcm an europaischen Saugethieren so reichen

Braunschweiger Museum verdanke. Diese Schadel (Tab. S, Nr. 1, 2 and .5)

sind ohne Zweifel ans ausgestopften Balgen genommen und daher am Hinter-

haupt defect, so dass die Basilarlange bei keinem derselben gemessen werden

kann. Die Scheitellange, b, stimmt ungefahr mit der der grosseren m'annlichen

Wieselschadel auf Tab. M iiberein. Kine bestimmte in Zahlen oder Worten

gut ausdriickbare Verschiedenheit vom gemeinen Wiesel habe ich nicht bemerkt.

Dock erscheint der Schadel der Boccamela im Ganzen flacher zu sein, ohne

dass sicli jedoch ein solches \
T
erhaltniss durch Messen nachweisen liesse. Ich

hatte anfangs geglanbt, es werde in einer geringeren Hohe des Vordergesichts

liegen, allein der f'rontale Durchmesser desselben, m, fiir die drei grossten

Wieselschadel der Tab. M, Nr. Z, 2 und 3, betragt 11, 9 x

/2
mid 9^2 mm,

ist also eben so gross, wie bei der Boccamela. Dass der Schadel dieser Art

wirklich etwas Charakteristisches hat, geht auch daraus hervor, dass ich bei

dem ersten Anblick eines Skeletes im Berliner Anatomischen Museum, Nr. 5661,

mit dem Schadel Nr. 4, Tab. S, dasselbe der Boccamela zuschrieb, wahrend
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ich bei genauerem Nachsehen fend, dass es das Originalskelet von Ehrenberg's

F. subpalmatus aus Egypten war, einer Species, die allerdings mit der Bocca-

mela identisch ist. Els bewohnt also diese Art alle Lander rings urn das

Mittelmeer, denn die Wiesel von Algier und Marokko werden wahrseheinlich

alle auf die Boccamela zuriickzufuhren sein. Aus den Beschreibungen , die

wir dariiber besitzen, llisst sich dies freilich nicht erkennen.

Taf. 6. Fig. 4 stellt den starksten Schadel der drei I?occa>nefo-Sch'adel,

Nr. 1 der Tab. S, aus Sardinien vor. Er ist besonders kraftig entwickelt und

bildet so ein Seitenstiick zu dem Wieselschadel Nr. 17 cler Tab. M und Taf. 6.

Fig. 2. Der zweite Schadel ist, Taf. 6. Fig. 5 und Taf. 7. Fig. 13, Nr. 2

der Tab. S, wenn auch ausgewachsen, doch viel jiinger, wie aus seinen noch

jugendlichen Formen hervorgeht. Der dritte Schadel, Nr. 3 der Tab. S, ist

dem zweiten sehr ahnlich und gleichfalls ausgewachsen, aber noch jugendlich.

Am Schadel des F. subpalmatus, Nr. 4 der Tab. S, sind die Spuren der Nahte

des Gesichtsschadels noch bemerkbar. Eine lange Linea sagittalis wird (lurch

Vereinigung der Schlafenlinien gebildet, aber eine wirkliche Crista ist erst in

der Entwickelung begriffen. Die Synchondrose im Basilarbein ist verschwunden.

Am Skelet ziihlte ich 27 Hals-, Riicken- und Lendenwirbel, 3 Sacral- und 18

Schwanzwirbel nebst 14 Rippenpaaren.

Von den aussereuropaischen Arten nehmen diejenigen Nordamerikas

unsere vollste Aufmerksamkeit in Anspruch. Es ware eine dankenswerthe

Aufgabe fiir den Mammalogen, die Thierarten des nordlichen Nordamerika mit

denen der alten Welt zu vergleichen. Wir fmden dort Species, welche im

Vergleicli zu unseren Arten zu ganz verschiedenen Gattungen gehoren, solche,

welche innerhalb eines Genus als bestimmt unterschiedene Species anzusehen

sind, und solche, welche zwar unterscheidende Merkmale aufzuweisen scheinen,

die uns aber im Zweifel lassen iiber ihre specifische Werthbestimmung, und

endlich auch solche, iiber deren Identitat kein Zweifel bestehen kann. Freilich

ist eine solche Aufgabe schon oft in Angriff genommen worden. Auf ameri-

kanischer Seite ist eine Reihe von anerkannten Forschern bemiiht gewesen,

die Saxigethiere ihrer Lander nach alien Richtungen Inn zu untersuchen. Allein

ihnen hat europaisches Material zum Vergleich fast vollstandig gefeblt, und

fiir uns gehoren die Saugethiere Nordamerikas in unseren Museen immer noch

zu den emptindlich vermissten Desiderate n. In die dritte Kategorie, d. h. zu
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denjenigen Arten, liber deren Werthbestimmung noch Zweifel bestehen konnen,

gehoren audi diejenigen Species, welche unserem Hermelin und Wiesel ent-

sprechen, d. h. F. noveboracensis, De Kay, F. Richardsonii, Bonap., und F.

pusillus, And. and Bach. Von der letzteren Art, die also dem F. vulgaris

entspricht, liegt mir Nichts vor. Ich liabe also auch nicht Gelegenheit gebabt,

ein Urtheil liber sie zn gewinnen.

10. F. Richardsonii.

Uas Material aber, welches mir vom amerikanischen Hermelin vorliegt,

ist folgendes auf Tab. 8:

1. ein ganz vollstiindiger Schadel aus Labrador, 2151, Nathus., Nr. 5,

Taf. 7. Fig. 7, 10 a. 14; 2. ein Schadel mit defecten Jochbogen aus Labrador,

A 1066 des Berliner zoolog. Museums, Nr. 6; 3. ein vollstiindiger Schadel

des Braunschweiger Museums, Nr. '/, Taf. 7. Fig. 8; 4. ein defecter Schadel

desselben Museums, Nr. <9; 5. der Gesichtstheil eines Schadels desselben Mu-

seums, Nr. 9, wie die vorher genannten Schadel aus Labrador stammend;

6. ein defecter Schadel, 4133 des Berliner zoolog. Museums, als F. Cicognanii

Bonap. bezeichnet, Nr. 10] 7. ein ziemlich vollstandiger Schadel, 4132 s des-

selben Museums, als F. Richardsonii bezeichnet, Nr. 11, Taf. 7. Fig. 6.

A lie diese Schadel recline ich zu F. Richardsonii, und zwar aus fol-

genden Griinden, wobei ich voraussetze, dass diese Art und F. pusillus sich

ebenso zu einander verhalten werden, wie F. erminea und F. vulgaris.

1. Der Schadel Nr. 5, Taf. 7. Fig. 7, ist ein ausgewachsenes, aber

noch nicht vollstandig entwickeltes Mannchen. Fiir das Erstere spricht die

Starke der Zahne, da v, der grosste sagittale Durchmesser an der Krone des

Zahnes m 1 im Oberkiefer 2,35 mm, und y, die Breite aller oberen Schneide-

ziihne, dicht liber den Alveolen gemessen, 3,65 mm betragt. Fllr das letztere

spricht die jugendliche Form, bei der f 10,0 mm misst.

Auffallend bleibt die Kleinheit des Schadels, dessen Basilarlange nur

38,3 mm betragt.

2. Der Schadel Nr. 6 gehort einem ausgewachsenen, aber noch nicht

vollstandig entwickelten Weibchen an, denn v betragt 1,95 und y 3,20 mm,

wahrend f 10,1 mm misst.
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3. Den Schadel Nr. 7, Taf. 7. Fig. 8, halte ich ebenfalls fur ein nicht

vollstandig ausgebildetes Weibchen, denn v betragt 1,99, y 3,45 and f 10,6 mm.

4. Das Schadel-Fragment Nr. <S scbreibe icb einem altcn Weibchen zu,

denn v ist 1,80, y 3,25 und f 8,0 mm lang.

5. Der Gesichtsschadel Nr. 9 ist wieder ein Mannchen, denn v betragt

1,80 und y 3,60 mm. Dass f 10,0 mm breit ist, spricht nicht fiir holies Alter.

6. Der Schadel Nr. 10 gehort einem Weibchen an, dafiir spricht v

mit 1,70 und f mit 8,3 mm.

7. Gegen die Bestimmung des Schadels Nr. 11 als F. Bichardsonii s

lasst sich Nichts einwenden. Ihr entsprechend betragt v 2,20 und y 3,70 mm.

Dass f 10,5 mm lang ist, riihrt wohl von der Grosse des Individuums her,

dessen a 40,6 mm betragt. Offenbar ist dieser Schadel der grijsste seiner Art

unter den hier beschriebenen , wie auch aus den iibrigen Maassen, z. B. fur

den Unterkiefer, p, hervorgeht.

Diese Bestimmungen halte ich fiir jetzt fiir die sichersten. Enthalten

sie Fehler, so konnen diese nur dann corrigirt werden, wenn es moglich sein

wird, fur die Schadel des F. Bichardsonii und F. pusillus die Grenzen ihrer

Maasse ebenso festzustellen, wie ich dies fiir F. putorius versucht babe. Alle

Messungen am ganzen Thiere oder dem Balge allein geben uns keinen Auf-

schluss. Keiner jener Schadel gehort dem F. pusillus an. Wollte man die

von mir als weiblich bezeichneten Schadel dieser Art zuschreiben, so konnten

sie nur starke Mannchen derselben sein, wogegen die Kleinheit ihrer Eckzahne

sprechen wiirde, die nur auf weibliche Hermeline hinweist.

Nocb bleibt das Verhaltniss der Art zu F. erminea zu erortern. Bei

dem mir vorliegenden Material muss ich leider darauf verzichten und will es

denen iiberlassen, die einst in der Lage sein werden, ganze Reihen voll-

standiger Schadel der beiden amerikanischen Arten vor sich zu sehen, wobei

es nur zu wiinschen ist, dass das Messen der ganzen Schadellange aufgegeben

werde, damit die Verwerthung des liingenmaasses eine allgemeinere werden

konne. Einigen Anhalt zu einem Vergleich liefert vielleicht Baird 1
) durch

eine Abbildung des Schadels dieser Art (Putorius noveboracensis), der, wie

man aus der Abbildung erkennt, von einem kraftigen Mannchen herruhrt. Die

i) Mammals of N. Amor. PI. XXXVI. Fig. 3.
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Basilarlange misst nach Fig. 3 a 1. c. 43,7 mm. Der Schadel erreicht also an

Grosse nicht den griissten Schadel des F. erminea S (Tab. Q. Nr. 1. Taf. 1.

Fig. 1), stimmt dagegen iiberein mit Nr. 7 ebendaselbst, der eher als Normal-

schadel for F. erminea S angeseben werden kann. Man konnte also vielleicbt

daraus den Schluss ziehen, dass F. Bichardsonii an Grosse clem F. erminea

etwas nacbsteht. Coues 1
) hat beide Hermelinarten fiir identisch erklart.

Von F. longicauda ist mir Nichts vorgekommen. Es gehort aber

dieser zu denjenigen Arten, denen man von Hause ans mit grossem Miss-

trauen entgegenkommen mnss, auch bier diirfen wir erst von der Zuknnft

weitere Untersnchnngen erwarten. Um wenigstens einige Daten zu einer

Kritik dieser Species zu liefern, verweise ich auf das, was oben liber die Zabl

der Scbwanzwirbel bei F. erminea und F. vulgaris gesagt wurde.

11. F. frenatus.

Von F. frenatus liegt mir nor em Schadel, Nr. 12 der Tab. S, ans

Centralamerika vor, den ich schon mit dieser Bestimmung erhielt. Da sein

Hinterbaupt und auch die Jochbogen defect sind, so lasst sich weder a noch

b oder c messen. Nach der Lange seines Unterkiefers, p, entspricht er am

besten dem Schadel des F. erminea V, Nr. 2 der Tab. R, mit 40,5 mm Basilar-

lange. Im Schadel selbst, (lessen Scheitelkamm kaum angedeutet ist, sehe ich

keinen Unterschied von F. erminea, ebensowenig wie von F. Bichardsonii. Die

Form des Schadels hat auch nichts ihn Auszeicbnendes, so dass ich iiber diese

Art kein Urtheil babe gewinnen konnen.

Im Berliner zoologischen Museum sah ich eine ausgestopfte kleine

Musteline aus Ostindien, Nr. 4585. Dieselbe war dunkelbraunlich mit gelber

Kehle. Der Schwanz ist, wenn ich nicht irre, einfarbig und nur gegen das

Ende hin etwas dunkler. Der Schadel Nr. 13 der Tab. S, dessen Hinter-

baupt etwas beschacligt ist, hat eine Basilarlange von 40,2 mm, iibertrifft also

an Liinge den weiblichen Normalschadel unseres Hermelin und nur wenig das

Maximum fiir F. vulgaris 5. Im Allgemeinen lasst sich schwer entscheiden,

ob er mehr diesem oder jenem gleicht. Durch die Schmalheit des Hirntheiles,

t ist 18,7 mm breit, erinnert er mehr an das Wiesel, als an das Hermelin.

l
) Fur -bearing Animals, p. 111.

Nova Acta XLII. Nr. 4. 24
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Der grosste sagittale Durchmesser des oberen m 1 , 2,30 mm, stimmt dagegen

melir mit dem Hermelin, doch muss ich bemerken, dass outer meinen mann-

lichen Wieselschadeln sich einer befindet, Nr. <S der Tab. M, bei dem v eben

so gross ist, imd bei Nr. 39 betragt das Maass 2,00 mm. Im Ganzen kann

ich aus alien mitgetheilten Maassen nichts fiir die Bestimmung Entscheidendes

herausfmden. Im Habitus des Schiidels, namentlich in der Unterseite seines

Hirntheiles, d. h. in der Form unci Lage der Bullae osseae, zeigt er eine

Verwandtschaft mit F. vulgaris. Auch ist der Choanenausschnitt nicht so breit

und nicht so ausgerundet, wie bei dem Hermelin, wenn er audi nicht die

Schmalheit wie bei dem Wiesel zeigt. In neuester Zeit hat Milne-Edwards 1
)

eine Anzahl neuer Putorius-Avten aus Inner- und Ostasien beschrieben. Unter

diesen hat I\ astutus, 1. c. p. 345, PL 61, Fig. 2 und PI. 60, Fig. 3 ungefahr

eine Aehnlichkeit mit obiger Art. Er soil ungefahr von der Grosse des Her-

melins sein, in seiner Farbe mehr dem Wiesel gleichen, sich von diescm abcr

durch den vie! langeren, jedoch gleichfarbigen Schwanz unterscheiden. Von

dem Schadel sagt Milne-Edwards: „La tete osseuse est plus resserree que

d'ordinaire dans la region fronto-orbitaire, PL 10, Fig. 3, et les arcades

Zygomatiques sont remarquablement greles. File est beaucoup plus allongee

que celle de la Belette; le museau est moins arrondi, et la portion post-

alveolaire de la voute palatine est plus retrecie." Die hier angegebenen

Charaktere geniigen nicht, am den Schadel des F. astutus von dem irgend

einer verwandten Art zu unterscheiden. Auch den folgenden Bemerkungen,

welche sich auf das Gebiss beziehen, kann man keine Beweiskraft zugestehen.

Wer ganze Reihen der Schadel einer Species verglicben hat, wird sich iiber-

zeugen, wie gross die Variation der Zahne, theils individuell, theils in Folge

von Abkauung sein kann. Ich fiige noch hinzu, dass der Schadel des

F, astutus in der Abbildung PL 10, Fig. 3 a gemessen eine Basilarlange von

ungefahr 42,3 mm zeigt, darin also mehr dem Hermelin gleicht.

r
) Etudes pour servir a l'histoire de k faune Mammalogiquc do la Chine.

Der Liberalitiit des Hrn. v. Nathusius verdanke ich die Gelegenheit, dieses Werk
von Milne-Edwards vergieichen zu konnen, das mir anfangs bei Abfassung dor „Cranio-

logischcn Studien" nooh gefehlt hatte. Die Nathusius'sche Schiidelsammlung ist spiiter in den

Eesitz der landwirthschaftlichen Hochschule zu Berlin iibergegangcu . In wie weit dabei die

hier angegebenen Nummern ihres Cataloges etwa eine Aenderung erlitton haben, ist mir nicht

bekannt geworden.
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12. F. alpinus Gebl.

Von dieser in den europaischen Museen so seltenen, in ihrer Heimath,

Ostsibirien, so haufigen Art liegt mir nnr ein beschadigter Schadel aus dem

Berliner zoologischen Museum Nr. 4176, ohne Angabe des Geschlechts, Nr. 14

der Tab. S, vor. Natiirlich lasst sich aus ihm allein liber die Merkmale der

Species Nichts entnehmen, zumal den verwandten sibirischen Arten gegeniiber,

von denen ich ebenfalls nur ungeniigendes Material untersucben konnte. Die

Basilarlange dieses Scliadels betragt 47,0 mm, lasst ibn also etwas kleiner

erscheinen, als der verwandte F. sibiricus ist. Aucb in der Literate ist iiber

dieses Tliier wenig zu finden. Am ausfiihrlichsten sclieint nocb Radde 1
) das

Thier behandelt zu liaben. Er giebt sogar 1. c. pag. 51 zahlreicbe Maasse

des Scliadels and des Skelets. Unter diesen entspricbt das zweite derselben

Lange des Scliadels vom Halse eines der oberen mittleren Schneidezahne «)

bis zum unteren Rande des Hinterhauptlocbes = 38 mm 3
)

ziemlich genau der

von mir beniitzten Basilarlange. Nacb diesem Maass wiirde der Schadel die

Grb'sse der kleinsten von mir gemessenen weiblichen Hermelinschadel besitzen.

Dann wiirde der obige Schadel, Nr. 14 der Tab. S, als mannlich anzusprechen

sein. F. alpinus wiirde somit in der Grosse dem Hermelin gleiclien. Von

F. mupinensis, M. Edw. 1. c. 347, PL 60, Fig. 4, unterscheidet er sich wohl

durch die Grosse, denn dessen Schadel in der Abbildung, 1. c. Fig. 4b, ge-

messen, hat eine Basilarlange von 49,3 mm. Somit wiirde seine Variations-

breite fast eben so gross sein, wie die schon friiher fiir F. putorius an zahl-

reichen Schadeln gefundene. Es wiire aber ein merkwiirdiger Zufall, wenn

schon zwei Schadel allein Maximum und Minimum einer Species darstellen

sollten.

i) Eadde, Eeisen im Siiden von Ostsibirien in den Jahren 1855—1859. St. Peters-

burg 1862, pag. 48.

2) Die Alveolen fur diese Zahne gewiihren denselben in sagittaler Iiiehtung ziemlich

viel Spielraum, so dass, wenn die Zahne bei der Preparation aus den Alveolen herausgefallen

sind, ihre Stellung bei dem Einleimen leieht verandert werden kann. Es empfiehlt sich daher

jene Lange, wie ich vorgeschlagen habe, lieber vom hinteren Kande der betreffenden Alveole

selbst m messen, da dieser Anfangspunkt Znfalligkeiten weniger unterworfen ist, und ein

Messen audi dann noeh moglich ist, wenn jene Ziihne, was in Sammlungen ziemlich haufig

vorkommt, ganzlich fehlen.

3) Ich finde in der allerdings unvoilkommenen Abbildung bei Radde 1. c. Taf. II.

Fig. 6 die Basilarlange = 37,0 mm.

24*
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Dasselbe gilt audi von F. Davidianus, M. Edw. 1. c. pag. 343, PI. 59,

Fig. 1 und PL 50, Fig. 2, dessen Schadel in der Abbildung 1. c. Fig. 2 ge-

messen eine Basilarlange von 48,5 mm hat. Vielleicht ist der schon erwahnte

F. astutus auf F. alpinus zuriickzufiihren. Die ungeniigenden Besehreibnngen

jener Arten, bei denen die wichtigsten Ptinkte iibergangen und ganz un-

wesentlicbe mit mikroskopiscber Genauigkeit hervorgehoben warden, geben

iiber deren verwandtschaftliche Verhiiltnisse keine Aufklarung.

13. F. sibiricus.

Taf. VIII. Fig. 1, 4 und 8.

Die grosste Art aus der Abtheilung der Hermeline und der beste

Reprasentant dieser Gruppe ist die oben genannte Species. Von ibr liegen

mir nur ein vollstandiger Schadel, Berliner zoolog. Mus. Nr. A. 1369, Nr. 15

der Tab. 8, und ein defecter Scbadel vor, ebendaselbst Nr. 4214, Nr. 16 der

Tab. S, den ich wegen der Kiirze seiner Eckzahne fiir weiblich halte, wiihrend

mir der erstere miinnlich zu sein scheint. Dieser bat eine Basilarlange von

52,6 mm. Milne -Edwards scheint grossere Exemplare von dieser Art

gehabt zu haben. Wenigstens zeigt der von ibm 1. c. PI. 60, Fig. 1 ab-

gebildete Schadel von Tschefu in China in der Abbildung gemessen eine

Basilarlange von 58,1 mm. Offenbar gehort er dem mannlichen Geschlecht an.

Daher ist es kein Wunder, wenn Milne- Edwards seinen P. Davidianus,

1. c. pag. 343, PI. 50, Fig. 2, der weiblich ist, von F. sibiricus durch im

Verh'altniss kiirzere Eckzahne trennt, die nur wenig unter den Alveolarrand

des Unterkiefers herabsteigen. Ueberhaupt legt Milne -Edwards bei der

Unterscheidung seiner Arten viel zu viel Werth auf die speciellste Conhgura-

tion der Zahne. Bei den schneidenden Backenzahnen der Carnivoren stossen

Aussen- und Innenseite der Krone unter einem sehr spitzen Winkel in der

Kante zusammen. Es bedarf daher nur eines geringen Grades der Abkauung.

um den Umriss des Zahnes in der Seitenansicht sogleich wesentlich zu ver-

iindern. Mir scheint die abweichende Form der Backenzahne des F. JDavi-

dianus in Fig. 2 c 1. c. vorzugsweise auf Abkauung zu beruhen. Wenn man

gleiche Principien bei F. putorius anwenden will, so konnte man diese ganz

sichere Art leicht in eine ganze Anzahl verschiedener Species trennen. Dass
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die absolute Grosse der Schadel kein unterscheidendes Merkmal bilden kann,

geht schon aus den Tabellen fur F. putorius hervor.

Eine durchaus irrige Ansicbt iiber die Verwandtschaft des F. sibiricus

hat Grav 1
), wie schon friiher erwahnt wnrde, entwickelt, der diese Art unter

vollstandiger Vernachlassigung der Schadelform zu den Nb'rzen rechnet. Wie

sich die iibrigen von Gray hierher gerechneten indischen Arten, F. canigula,

F. Horsfieldii, F. subhemachalana verhalten, ist mir unbekannt. Aus den Be-

schreibungen, die wir iiber sie besitzen, lasst sich kein Urtheil gewinnen.

14. T. itatsi.

Taf. VIII. Kg. 2, 6, 9 und 5.

Von dieser Art liegen mir 5 3 und 2 $ Schadel vor, Tab. S, Nr. 17

bis #3, von denen Nr. 17, Taf. 8. Fig. 2 und 18 meiner Sammlung angehoren

und von Herrn Donitz in Japan gesammelt worden sind. Die iibrigen fiinf

gehoren Herrn Hilgendorf an und wurden von ihm selbst in Japan ge-

sammelt.

Diese fiinf mannlichen Schadel, welche sammtlich als ganz erwachsen

anzusehen sind, schwanken in der Lange zwischen 55,8 und 53,0 mm. Sie

alle iibertreffen also den als mannlich angenommenen Schadel des F. sibiricus

Nr. 15, stehen aber nach dem bei Milne-Edwards 1. c. abgebildeten Schadel

dieser Art von Tschefu in China, Die auf der Tab. S mitgetheilten Maasse

zeigen keinen Unterschied von F. sibiricus, und auch die genaueste Vergleichung

der Schadel und Ziihne lasst mich einen solchen nicht finden. Ich halte daher

beide Arten fur identisch, denn auch die Verschiedenheit in der Farbimg be-

ruht vielleicht auf klimatischen Einfliissen.

Sehr interessant war es mir, die beiden weiblichen Schadel Nr. 22

und 23 vergleichen zu konnen, da ich solche bisher noch nicht gesehen hatte.

Sie sind, wie zu erwarten war, bedeutend kleiner, als die mannlichen Schadel.

Der grossere unter ihnen ist zugleich der altere und besitzt einen ziemlich

langen, 23,2 mm, aber niedrigen Scheitelkamm, der sich mehr als eine Linea

sagittalis markirt. Von einer Abbildung dieses Schadels musste ich seines

J
) Catal. of Carnivorous, Pachydermatous, and Edentate Mammalia in the British Mus.

London 1869, pag. 94.
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defecten Zustandes wegen Abstand nehmen. Der kleinere Schadel Nr. 23

Taf. 8. Fig. 5, hat zwar das Langenwachsthum vollendet, ist aber noch nicht

vollstandig entwickelt, daher beriihren die Schlaf'enlinien einander nur etwa

5,5 mm lang. Beide Schadel sind iibrigens, wenn man die einzelnen Maasse

vergleicht, kleiner, als der Schadel des F. sibiricus, Nr. 16, den ich oben

glaubte als weiblich ansprechen zu miissen.

Es ist dieses jedoch kein Beweis gegen meine Behauptung, da die

Lange aller drei Schadel noch innerhalb der Grenzen liegt, wie wir sie fur

das Variiren in der Grosse des weiblichen Geschlechts innerhalb einer Species

bereits kennen gelernt haben.

Was die „ Fauna japonica" liber den Itatsi enthalt, ist fur unsere

Zwecke bedeutungslos. Die ziemlich rohe Abbildung des Schadels stellt offen-

bar einen solchen mannlichen Geschlechts vor.

In Bezug auf die Skelete der beiden Arten, F. sibiricus, Nr. 15, und

F. itatsi, Nr. 17, 18, 19 und 23 der Tab. S, bemerke ich, dass sie 7 Hals-,

20 Riicken- und Lenden- unci 3 Sacralwirbel besitzen, nebst 14 Paar Rippen.

Die Zahl der Schwanzwirbel variirt etwas. Nr. 15 hat deren 20, doch ist

die Spitze des Schwanzes nicht genau zu erkennen, bei Nr. 17 zahle ich

nur 18. Der 17. derselben ist unnatiirlich verkiirzt und kiirzer als der 18.,

welcher vielleicht mit einem 19. ununterscheidbar verwachsen sein kann. Bei

Nr. 18 sind deutlich 20 Schwanzwirbel, deren letzter nur ein kleines Kornchen

bildet. Ob bei Nr. 19 18 oder 19 vorhanden sind, ist nicht gut zu erkennen.

Nr. 23 zeigt deren deutlich 19.

15. F. nudipes. P. Cuv.

Taf. VIII. Fig. 3, 7 und 10.

Durch Gray ist eine kleine Gruppe der Arten aus der Gattung

Foetorius ihrer Fussbildung wegen unter dem Namen Gyinnoptis zusammen-

gefasst und zu einem besonderen Genus erhoben worden. Diese Unterschiede

sind jedoch unwesentlich und wenig charakteristisch, zumal da im Schadel

kein Fnterschied gefunden werden kann. Die von Gray 1
) hierzu gerechneten

Arten gehoren alle der warmen Zone an, Sunda-Inseln, Indien, Afrika (V).

J
) 1. c. pag. 96 und 97.
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Daher erklaren sich wohl die Abweiclnmgen in der Behaarung der Fusssohlen

eeffeniiber den mehr nordischen Arten.

Aus dieser Abtheilung liegt mir nnr der eine Schadel, Nr. 24 der

Tab. S, vor. Er Ubertrifft mit einer Basilarliinge von 49,4 mm den grosseren

weibliclien Itatsischadel Nr. 22, ja nacli Vergleich der iibrigen Maasse aueh

den weibliclien F. sibiricus Nr. 16', ist aber kleiner als die mannlichen Schadel

dieser beiden Arten. Im Allgemeinen zeigt er die Mnskulatur sehr wenig

entwickelt. Die Schlafenlinien laufen iiber den ganzen Schadel getrennt and

erst gegen das Ende hin nahern sie sich einander eine kurze Strecke hin-

dnrch fast bis zur Beriihrung, ohne jedoch einen wirklichen Kiel oder einen

Scheitelkamm zu biklen. Die Musknlatnr erscheint also noch schwacher, als

bei dem viel kleineren, weibliclien Schadel des Itatsi Nr. 23 mid Taf. 8. Eig. 5.

Dazn kommen schwach entwickelte Jochbogen, c = 28,8 mm. Die Eckzahne

sind klein mid schwach. Sie treten nur 6,20 mm lang aus der Alveole heraus.

Alle diese Eigenthiimlichkeiten beweisen hinreichend, dass der Schadel von einem

weibliclien Thiere herriihrt. Es bleibt nur noch zu unterstichen
, in welche

Grossenkategorie er gehort. Die Einschntirung der Stirnbeine hinter den

Angen, f, ist sehr unbedeutend, also der Schadel an dieser Stelle sehr breit,

wie die Tab. S und T zeigen. Audi die grosste Breite des Hirntheiles, also

t, ist im Verhaltniss sehr gross, 48,58 Proc, zeigt also ein ungewohnlich

grosses Hirnvolumen an. Dabei betragt y, die Breite der Schneidezahne,

9,21 Proc, weist also auf einen bedeutend grosseren Normalschadel hin. Daraus

f'olgt, dass der betreffende Schadel sich der Zwergform nahert. Ich mochte

also glauben, wenn es erlaubt ist, aus so wenigen Daten einen Schluss zu

Ziehen, dass die Species F. mtdipes an Grosse den F. Itatsi, also wohl auch

/''. sibiricus ubertrifft. Trafen die angenommenen Pramissen nicht zu, ware

das vorliegende Schadelindividuum keine Zwergform, sondern etwa eine Normal-

oder Riesenform, was natiirlich erst die Erfahrung lehren kann, so ware damit

der Beweis geliefert, dass fur diese Species die Grossenkategorien andere sind,

als fur die iibrigen Species der Gattung Foetorius, und dass daher ihre

Trennung als selbststiindige Gruppe durch den Schadel vollkommen gerecht-

fertigt ware.

Im Gebiss babe ich keine auszeichnenden Merkmale auffmden konnen.

Ob ein grosseres Material in dieser Hinsicht andere Resultate liefern wiirde,

bleibt abzuwarten.
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Am Schadel fallt die Kleinlieit des Foramen infraorbitale gegeniiber

z. B. dem bei F. erminea auf. Auch die Bulla ossea des Gehororgans zeigt

einige Eigenthiimlichkeiten. Ihr vorderes Ende verbirgt sich sehr in den

davorliegenden Theil der Schadelbasis und erliebt sich fast gar nicht liber

sein Niveau.

Meine Arbeit ist nur als ein Versuch zu betrachten. Ihr Zweck ist,

zu zeigen, wie viel noch zu thun iibrig bleibt, und in welcher Richtung unsere

Sammlungen zu vervollstandigen sind, darait sie dem Zoologen ein verwerth-

bares Material liefern komien. Wie werthvoll dabei die Geschlechtsangaben

sind, wird wohl aus cliesen Studien hinreichend hervorgehen. Doch darf der

Sammler, der nicht Gelegenheit hat, die Cadaver selbst zu sehen, nicht zu

dringend nach dem Geschlecht des Thieres fragen, denn sonst kommt er leicht

in die Gefahr, liber dasselbe erdichtete Angaben zu erhalten, die mehr schaden

als niitzen.

Ich kann nicht schliessen, ohne zuletzt einen Gedanken auszusprechen,

der sich mir bei der Behandhmg lebenden Materials immer aufdrangt: wiirde

man zu denselben Resultaten gelangt sein, wenn die bier behandelten Schadel

sammtlich nur fossil waren? Ich habe nicht den Muth, diese Frage zu be-

j alien. Aber obige Voraussetzung wird sich, wie es in der Natur der Sache

liegt, niemals erfiillen. In den meisten Fallen handelt es sich bei fossilen

Funden nur urn einzelne Unterkiefer, Oberkieferfragmente oder, wenn das

Gliick giinstig ist, vielleicht urn Oberschadel ohne Zahne. Es werden aus

solchem Material „leichten Herzens" llesultate gewonnen, die nicht gleichgiiltig

sind, denn ein wesentlicher Theil der heutigen Geologie fiihrt auf denselben

ein Gebaude auf, dessen scheinbare Sicherheit nur darauf beruht, dass es einer

Kritik unzuganglich ist.
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Uebersicht der Tabellen,

A. Foetorius putorius S. Directe Maasse. Die Schadel gehoren meiner eigenen

Sammlung an.

B. Dieselben Schadel. Die Maasse sind ausgedriickt in Procenten, bezogen auf

die Basilarlange == 100.

C. F. putorius 9. Wie bei A.

D. Dieselben Schadel. Wie bei B.

E. F. Eversmanni S. 1) Directe, 2) reducirte Maasse der Schadel,

F. F. Eversmanni 9. Wie bei E.

G. F. furo 5 u. 2. Directe Maasse der 1) mannlichen, 2) weiblichen Schadel.

H. F. furo S u. 2. Die vorigen Maasse reducirt.

J. F. lutreola 5 u. 9. Directe Maasse der 1) mannlichen, 2) weiblichen Schadel.

K. F. lutreola 8u.9. Reducirte Maasse der 1) mannlichen, 2) weiblichen Schadel.

L. F. vison S u. 2. 1) Directe, 2) reducirte Maasse der mannlichen und weib-

lichen Schadel.

M. F. vulgaris S. Directe Maasse in Millimetern.

N. Dieselben Maasse in Procenten. Basilarlange = 100.

O. F. vulgaris 9. Directe Maasse.

P. Dieselben Maasse in Procenten.

Q. F. erminea §. Directe Maasse und dieselben in Procenten.

R. F. erminea 2. Directe Maasse und dieselben in Procenten.

S. Directe Maasse an Schiideln verschiedener Species.

T. Dieselben Maasse in Procenten.

Nova Acta XLII. Nr. 4. 25
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BrMarung der Abbildungen.

Alle Schadel sind in natiirlicher Grosse gezeiclmet, bios Taf. 5. Fig. 10 und 11 sind

•§• vergrossert.

B. a. M. bedeutet: Berliner anatomisches Museum; B. z. M. bed. : Berliner zoologisches

Museum ; Br. M. bed. : Braunschweiger Museum : N. bed. : von Nathusius ; H. bed. : meine

eigenen Sammlungen.

Tafel 1. (VI)

Fig. 1. Foetorius putorius <5. Der Schadel Nr. 2 der Tab. A. von oben gesehen. (36. H.)

Fig. 2. Derselbe von unten.

Fig. 3. F. Eversmanni 5. Der Schadel Nr. 1 der Tab. E. von oben gesehen. (937. N.)

Fig. 4. Derselbe von unten.

Fig. 5. F. faro S. Der Schadel Nr. 2 der Tab. G. von oben gesehen. (1006. N.)

Fig. 6. Derselbe von unten.

Tafel 2. (VII.)

Fig. 1. F. putorius S. Der Schadel Nr. 1 der Tab. A. von der Seite gesehen. (36. H.)

Fig. 2. F. Eversmanni 3. Der Schadel Nr. 1 der Tab. E. von der Seite gesehen. (937. N.)

Fig. 3. F. furo 5. Der Schadel Nr. 2 der Tab. G. von der Seite gesehen. (1006. N.)

Fig. 4. F. putorius 9. Der Schadel Nr. 1 der Tab. C. von der Seite gesehen. (520. H.)

Fig. 5. F. Eversmanni 9. Der Schadel Nr. 4 der Tab. F. von der Seite gesehen. (936. N.)

Fig. 6. F. furo 9. Der Schadel Nr. 1 der Tab. G. von der Seite gesehen. (2096. N.)

Fig. 7. Der Schadel in Fig. 4, von unten gesehen.

Fig. 8. Der Schadel in Fig. 5, von unten gesehen.
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Taf'el 3. (VIII.)

Fig. 1. F. putorius ft, Der Schadel Nr. 1 der Tab. C. von oben geselien. (520. H.)

Fig. 2. F. Eversmanni 9. Der Scliadel Nr. 4 der Tab. F. von oben gesehen. (936. N.)

Fig. 3. F. furo V. Der Schadel Nr. 1 der Tab. G. von oben geselien. (2096. N.)

Fig. 4. F. putorius S. Der Scliadel Nr. 74 der Tab. A. von oben gesehen. (776. H.)

Fig. 5. F. putorius juv. Geschlecht unbekannt. Mit Milchgebiss, nur die 4 mittelsten

Sclmeidezahne oben und unten sind gewechselt, der Schadel (816. II.) von

oben gesehen.

Fig. 6. Angeblicher Bastard, % zwiscben Frettchen, 2, und litis, S, im zweiten Grade.

Der Schadel (2305. H.) von oben gesehen.

Fig. 7. F. sarmaticus 5. Der Schadel (4185. Br. M.) von oben gesehen. Die Verletzung

des Hinterhauptes ist restaurirt.

Fig. 8. Derselbe von unten.

Fig. 9. Derselbe von der Seite.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig- 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Tafel 4. (IX.)

F. lutreola 5. Der Schadel Nr. 1 der Tab. J. von oben geselien. (1278. N.)

Derselbe von unten.

F. vison S. Der Schadel Nr. 1 der Tab. L. von oben gesehen. (314. N.)

Derselbe von unten.

F. lutreola £. Der Scliadel Nr. 1 der Tab. J. von oben gesehen. (511. H.)

F. vison S. Der Schadel Nr. 1 der Tab. L. von oben gesehen. (2581. H.)

Der Schadel in Fig. 5, von unten gesehen.

Der Schadel in Fig. 6, von unten gesehen.

25*
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Tafel 5. (X.)

Fig. 1. F. Mreola S. Der Schadel Nr. 1 der Tab. J. von der Seite gesehen. (1278. N.)

Fig. 2. F. vison S. Der Schadel Nr. 1 der Tab. L. von der Seite gesehen. (314. N.)

Fig. 3. F. Mreola 9. Der Schadel Nr. 1 der Tab. J. von der Seite gesehen. (511. H.)

Fig. 4. F. vison 9. Der Schadel Nr. 1 der Tab. L. von der Seite gesehen. (2581. H.)

Fig. 5. F. putorius S. Der Schadel Nr. 20 der Tab. A. von oben gesehen (39. H.),

als Beispiel eines allerdings kraftigen und stark entwickelten mannlichen

Normalschadels.

Fig. 6. F. putorius 9. Der Schadel Nr. 22 der Tab. C. von oben gesehen (1501. H.),

als Beispiel eines gut entwickelten weihlichen Normalschadels. Derselbe

stammt aus der Feldmark von ProskaU.

Fig. 7. F. putorius 9. Der Schadel Nr. 45 der Tab. C. von oben gesehen. (53. H.)

Das Minimum an Grosse eines weihlichen Schadels.

Fig. 8. Derselbe Schadel, von der Seite gesehen.

Fig. 9. Derselbe Schadel, von unten gesehen.

Fig. 10. F. putorius S. Vorderansicht des Schadels Nr. 74 der Tab. A. (776. H.)

Zweimal vergrossert.

Fig. 11. F. putorius 9. Vorderansicht des Schadels Nr. 1 der Tab. C. (520. H.) Zwei-

mal vergrossert. Da die beiden Schadel (Fig. 10 und Fig. 11) gleich gross

sind, so zeigen sie deutlich, dass der mannliche Schadel sich durch grossere

Eckzahne vom. weihlichen unterscheidet.

Es zeigt also auf den vorstehenden Tafeln: Taf. 1. Fig. 1 die Riesenform, Taf. 5.

Fig. 5 die Normalform und Taf. 3. Fig. 4 die Zwergform des erwachsenen mannlichen

Schadels; Taf. 3. Fig. 1, Taf. 5. Fig. 6 und Taf. 5. Fig. 7 die entsprechenden Formen

des weihlichen Schadels fur F. putorius.

Dabei muss noch hervorgehoben werden, dass die genannten Schadel mit Aus-

nahme des auf Taf. 5. Fig. 6 abgehildeten, sammtlich von Thieren herrtihren, die in

einem kleinen Bezirke des schlesischen Odcrwaldes (der zwischen Ohlau und Brieg liegt)

erlegt worden sind. Der grosste mannliche unci der kleinste weibliche Schadel speciell

haben nur wenige hundert Schritt von einander, also unter gleichen Lebensbedingungon,

gelebt. Wiirdc man die Schadel aus klimatisch verschiedenen Gegenden vergleichen

konnen, so wiirde sich naturlich eine noch grossere Variationsbreite fiir die absolute

Grosse des F. putorius ergeben.
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Tafel 6. (XL)

Fig.

Fig.

1.

2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Foetorius 'vulgaris S. H. 2349. Nr. 2 der Tab. M. Dieser Schadel ist zwar

seiner Grosse nach erst der zweite der Eeihe, wurde aber seiner vorziiglichen

Ausbildung wegen gezeichnet.

F. vulgaris S. H. 68. Nr. 17 der Tab. M. Der Lange nach kann der Schadel

als normal gelten, in der Ausbildung aber nahert er sich dem Extrem.

Hinter der Orbita zeigt das linke Stirnbein eine Beule, welche wahrscheinlich

durch Pentastomen hervorgerufen ist.

F. vulgaris S. H. 2374. Nr. 48 der Tab. M. Das Minimum an Grosse.

F. boccamela S. Br. Mus. Nr. 1 der Tab. S.

F. boccamela S. Br. Mus. Nr. 2 der Tab. S.

F. boccamela. S. Fig. 5.

F. vulgaris S. S. Fig. 1.

F. vulgaris S. H. 508. Nr. 43 der Tab. M. Hat eben das Langenwachsthum

vollendet, ist aber noch nicht vollstandig entwickelt, sondern hat jugendliche

Formen und zeigt sogar noch Zeichen der Resorption durch den wachsenden

Temporalis.

9, 10 und 11. H. 2449, 1078 und 1857. Drei jugendliche Schadel des F. vul-

garis %, unter denen Fig. 9 der alteste, Fig. 1 1 der jiingste ist.

12. F. vulgaris 9. H. 2467. Nr. 1 der Tab. 0. Das Maximum an Grosse, ist aber

nicht sehr ausgebildet.

13. F. vulgaris 9. H. 2454. Nr. 8 der Tab. 0. Normale Grosse. Eine Verletzung

des linken Scheitelbeines ist restaurirt.

14. F. vulgaris 9. H. 1656. Nr. 15 der Tab. 0. Das Minimum an Grosse.

15 und 1.6. F. vulgaris 9. H. 684 und 1859. Jugendliche Schadel aus der Zeit

des Zahnwechsels, Fig. 15 ist der altere.

17. F. vulgaris S. H. 66. Nr. 11 der Tab. M. Hat den grossten Scheitelkamm

unter alien Schadeln der genannten Tab. Grosse Zerstorungen des rechten

Stirnbein es durch Pentastomen.



194 Reinhold Hensel. (p. 70)

Tafel 7. (XII.)

Fig. 1. F. erminca S. H. 57. Nr. 1 der Tab. Q. Das Maximum an Grosse. Bine

Beschadigung quer durch beide Stirnbeine ist restaurirt.

Fig. 2. F. erminca S. H. 58. Nr. 11 der Tab. Q. Das Minimum an Grosse.

Fig. 3. F. erminea ?. H. 2379. Nr. 1 der Tab. R. Das Maximum an Grosse.

Fig. 4. F. erminea 5. H. 1513. Nr. 7 der Tab. R. Das Minimum an Grosse.

Fig. 5. F. erminea S. H. 1155. Jugendlicher Schadel aus der Zeit des Zakn-

wecbsels.

Fig. 6. F. Eichardsonii 5. B. z. Mus. 4132. Nr. 11 der Tab. S. Die Gegend um das

Form, occip. mag. ist zerstort, aber in der Abbildung restaurirt.

Fig. 7. F. Eichardsonii. Nath. 2151. Nr. 5 der Tab. S. Von mir fur S gehalten.

Fig. 8. F. Eichardsonii. Br. Mus. Nr. 7 der Tab. S. Von mir fur 5 gehalten. Die

beiden Oeffnungen in den Stirnbeinen scheinen von Pentastomen herzu-

riihren.

Fig. 9. F. erminea 9. S. Fig. 3.

Fig. 10. F. Eichardsonii. S. Fig. 7.

Fig. 11. F. erminea 2. S. Fig. 3.

Fig. 12. F. vulgaris 3. S. oben Taf. 6. Fig. 1.

Fig. 13. F. boccamela 3. S. Taf. 6. Fig. 5.

Fig. 14. F. Eicliardsonii. S. Fig. 7.
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Tafel 8. (XIIL)

Fig. 1. F. sibiricus. B. z. Mus. A. 1369. Nr. 25 der Tab. S. Von mir fiir 5 gehalten.

Fig. 2. JP. itatsi S. H. 1796. Nr. 17 der Tab. S. Aus Japan.

Fig. 3. F. nudipes. B. z. Mus. 4575. Nr. 24 der Tab. S. Aus Borneo, von mir fur

9 gehalten.

Fig. 4. jF. sibiricus. S. Fig. 1.

Fig. 5. F. itatsi 2. Nr. ^5 der Tab. S. Aus Japan; in der Sammlung des Herrn

Dr. Hilgendorf in Berlin.

Fig. 6. F. itatsi. S. Fig. 2.

Fig. 7. F. nudipes. S. Fig. 3.

Fig. 8. F. sibiricus. S. Fig. 1

Fig. 9. F. itatsi. S. Fig. 2.

Fig. 10. F. nudipes. S. Fig. 3.
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]) 21,i 19,4 19,o 18,7 17,0 17,7 18,5 18,9 18,3 20,o 18,o 17,7 18,4 18,o 17,5 18,2 17,9 18,8 17,2 19,6 18,4 18,9 19,i 18,i 19,0 18/ 19,7 17,2 17,5 17,6 18,2 18,0 18,2 18,0 18,i 17,5 18,0—1—

j

18,9 18,9 17,5 18,3 20,o 17,7 18,o 17,3 18,3 17,6 16,5 17,2 17,6 16,2 18,5 18,o 17,6 17,6 17,0 17,8 16,6 18,7 16,8 16,3 16,7 17,o 17,7 15,8 16,1 16,2 17,3 14,3 18,o 16,6 16,3 17,2 15,5 14,2 h

i 17,o 17,0 16,9 17,0 16,5 16,6 16,9 16,8 15,8 17,3 16,5 16,3 16,4 16,o 16,6 15,9 16,i 15,5 15,8 17,5 17,2 16,6 16,i 16,4 16,8 16,8 16,6 16,1 16,o 16,3 16,4 16,4 15,0 16,3 16,i 15,9 15,6 16,o

31,o

15,6

30,3

16,8 15,4 16,5 16,5 16,9 15,6 15,4 16,i 16,o 15,4 16,2 14,6 15,1 16,2 15,5 16,i 16,4 14,9 16,5 15,3 16,7 15,2 14,4 14,9 15,9 15,4 16,0 14,4 14,7 15,2 15,5 15,8 14,9 14,5 15,5 13,7 12,8 i

k 33,o 33,1 32,4 32,o 32,5 32,1 33,0 32,2 31,7 32,4 32,4 31,8 31,2 30,8 31,0 31,5 31,2 30,3 32,2 31,7 31,1 32,0 30,6 31,-0 30,2 31,i 31,3 31,4 30,8 30,7 3M 31,0 29,3 30,2 29,9 31,1 31,2 31,8 31,8 29,9 31,3 29,3 30,6 30,0 31,o 29,6 29,5 31,3 29,1 30,o 29,3 30,3 31,3 29,4 29,6 29,3 28,8 28,9 28,7 29,3 29,2 29,5 28,5 29,6 29,3 29,4 29,0 29,5 2S,s 28,5 29,3 28,4 29,0 25,9 24,3 k

1 20,3 20,4 19,8 20,3 20,o 19,7 20,2 20,2 19,4 19,8 19,5 19,9 1 9,6 19,7 19,4 20,0 19,9 l9,o 18,5 20,2 19,8 19,5 20,i 19,i 19,i 19,4 19,5 19,5 19,3 19,6 19,i 19,5 18,5 19,3 19,5 19,3 19,7 18,5 19,0 19,o 19,4 19,o 19,8 18,6 18,8 18,7 19,4 18,8 19,4 19,0 18,6 18,4 18,o 18,4 18,9 18,7 18,9 19,3 19,o 19,o 18,5 18,5 18,4 18,8 18,9 19,i 18,2 18,o 18,3 19,o . . 17,7 18,o 18,o 18,4 17,7 16,1 1

m 18 17 3A J8 18 lcS 18 »/i
19 17 1 8 72 18 1

/, 17V,> 17 % IS 17 7, 1674 17 3A 17 17 17 18 18 173/4 17 18 17 V* 18 17 18 17 17 18 1772 18 17 18 1772 l < ,2 1772 17 17 17 Vi 17 17 16 1772 15 -«V. 16 16 I6V2 17 1672
17 1674 17 17 1672 16 72

16 17 16 16 V2 16 Vs 16 3
/4 1672 16 16 16 15 V, 16 3A 1572 15 16 17 167, 15 111

n 39,o 41,o 41,o 39,3 36,4 37,3 39,5 38,4 33,5 39,o 37,5 37,3 36,4 37,o 35,0 40,3 28,4 31,4 — 33,3 37,3 33,7 36,3 35,8 31,5 — 30,4 — 28,5 29,6 35,4 35,0 36,o 32,7 29,8 28,4 32,0 32,o 34,3 36,o 32,7 30,5 33,5 31,o 31,8 36,i 28,o 25,2 33,8 29,5 25,4 38,7 36,o 34,4 27,o — 38,o 15 32,6 24,3 31,o 28,5 34,5 35,7 23,3 12,3 26,3 29,0 21,5 23,4 24,o 31,4 21,o 11

42,3 42,4 41,6 41,8 41,3 41,3 42,4 41,8 41,0 41,2 40,5 40,6 40,7 40,7 10,5 40,8 40,4 39,3 39,8 40,6 40,o 40,o 39,o 39,7 39,o 40,8 39,8 39,9 40,6 39,6 40,o 39,2 — 40,o 40,3 39,6 39,3 39,3 39,4 37,7 — 39,7 38,8 38,o 38,5 36,9 38,o 38,2 38,2 39,4 37,2 38,4 38,5 39,9 39,i 38,2 38,o 38,6 36,8 — 38,2 37,7 36,3 37,6 37,4 3S,o 36,2 36,i 36,o 37,2 36,4 36,3 36,4 36,4 36,9 32,9 30,5

P 42,o 42,5 42,o 41,7 41,4 42,o 43,o 42,0 41,5 41,2 40,o 41,2 40,8 40,7 40,4 41,o 41,i 39,4 40,4 40,6 40,o 40,o 39,9 40,3 39,o 41,o 39,7 40,4 40,6 39,5 40,2 39,9 38,3 40,2 40,8 40,2 39,3 39,o 40,o

23,5

38,o 38,2 39,3 39,i 38,4 39,i 37,5 37,9 38,o 38,i 39,4 37,6 38,4 38,2 38,5 39,4 38,2 37,7 38,i 36,8 38,9 3S,o 37,4 37,5
<*f f

6i,o 37,2 37,9 36,6 36,7 36,6 37,3 36,4 36,4 36,9 36,5 37,i 33,4 30,5 p

q 25,6 25,7 25,o 24,8 25,0 25,2 25,o 25,o 24,8 24,7 24,o 25,1 25,o 25,o 24,5 24,7 25,i 23,8 24,o 25,6 25,o 25,o 24,r. 24,4 24,o 24,5 24,5 24,3 24,4 24,4 24,8 24,3 23,i 24,4 24,7 23,8 24,4 23,6 24,3 23,7 24,i 24,3 24,i 23,o 23,6 24,o 23,5 23,8 24,6 23,3 23,8 22,7 23,7 24,2 24,o 23,o 24,o 23,4 24,o 23,4 23,5 22,8 23,1 23,o 24,3 22,6 22,5 23,o 23,9 22,3 22,4 22,8 22,o 23,i 21,5 20,4 q

r 8,o 8,o 8,o 7,8 7,8 7,8 8,4 7,8 7,3 8,o 8,0 7,7 7,6 7,8 7,3 8,o 7,i 7,4 7,i 8,i 8,3 7,6 7,3 7,4 7,7 7,o 7,o 7,o <, 5 7,i 7,4 7,5 6,8 7,3 7,8 7,o <, 5 7,o 8,0 7,o 7,8 7,3 7,4 7,o 6,0 8,0 6,7 7,o 7,3 7,i 6,7 <, 4
7,0" 7,8 6,7 6,0 7,5 6,5 7,5 7,o 6,1 6,0 7,i 7,o 7/» 6,4 7,o 6,5 6,1 5,8 5,9 6,2 6,5 7,i 6,0 5,o r

s 10,310 9,764 10,872 10,279 9,767 10,077 10,749 9,634 — 9,283 9,635 9,960 9,479 9,421 1 0,353 8,983 10,797 9,494 10,389 9,247 10,237 9,841 9,953 9,739 9,500 1 0,640 9,175 10,907 9,602 10,739 • 10,304 9,370 10,541 • 10,154 9,460 10,266 9,938 8,737 9,538 9,509 10,463 • 10,090 9,024 8,650 . 8,870 9,931 J 0,630 9,234 8,243 7,829 . 10,349 8,642 9,319 . 9,177 9,501 9,159 8,784 9,386 9,065

——

—

8,759 8,849 9,174 8,073 9,312 8,495 9,429 s

t 31,0 29,6 30,1 29,5 28,9 28,o 29,3 26,7 t

u 7,80 7,80 7,75 8,00 7,90 8,30 7,65 7,70 7,60 <,05 7,70 7,75 8,00 7,80 s,oo 7,70 7,60 7,75 7,60 7,30 7,60 <,7o 7,65 /,o5 <,6o 7,45 7,95 6,80 7,80 7,55 7,85 7,85 7,80 7,30 7,80 7,so 7,95 7,40 7,50 7,50 7,75 7,30 7,80 7,20 7,70 6,95 7,05 7,70 7,80 7,40 7,30 7,55 7,95 7,40 7,oo <,6o 7,io 7,05 7,50 7,30 u

V 3,80 3,50 3,75 3,35 3,30 3,60 3,90 3,60 3,55 3,65 3,45 3,25 3,50 3,65 3,90 ' 3,40 3,50 3,35 3,75 3,45 3,25 3,35 3,25 3,55 3,50 3,15 3,35 3,35 2,90 3,45 3,50 3,80 3,40 3,25 3,10 3,50 3,45 3,45 3,15 3,65 3,35 3,60 3,40 3,50 3,40 3,45 3,70 2,95 3,60 3,45 3,50 3,45 3,45 3,35 2,90 3,25 3,30 3,25 3,15 3,60 3,20 V

w 7,00 8,00 8,65 8,70 8,60 8,50 8,40 7,70 8,35 8,65 8,25 8,35 8,30 8,45 8,40 8,40 8,00 8,25 8,40 8,25 8,20 8,15 8,50 8,50 8,60 8,20 8,15 8,30 7,60 8,60 8,35 8,05 8,40 8,15 7,95 8,45 8,30 8,40 7,90 8,35 8,10 8,30 7,70 8,15 8,40 8,15 7,55 7,55 8,40 8,45 8,25 8,15 7,90 8,60 7,90 8,20 8,60 7,90 7,90 7,95 7,65 w
X 2,75 2,30 2,25 2,50 2,50 2,15 2,80 2,60 2,40 2,40 2,65 2,25 2,15 2,35 2,45 2,55 2,io 2,65 2,90 2,10 2,40 2,65 2,40 2,55 2,40 2,45 2,40 2,60 2,25 2,65 2,55 2,45 2,50 2,35 1,90 2,30 2,45 2,20 2,10 2,40 2,25 2,25 2,15 2,55 2,25 2,45 1,95 2,05 2,65 2,85 2,10 2,45 2,35 2,75 2,20 2,15 2,25 2,10 2,35 2,25 2,15 X

y
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V

z
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4n i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

=

73 74 75 76

sd

77

a 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10O 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

b 100,6 100,2 99,4 100,o 99,7 100,6 104,6 99,2 98,9 99,2 99,4 99,2 98,7 99,4 97,9 100,3 99,4 99,3 98,9 100,5 101,9 98,9 101,i 97,6 98,9 100,o 97,8 98,7 — 101,4 100,9 101,1 99,3 105,i 98,7 99,3 95,5 99,3 96,3 100,o 98,2 100,3 100,3 99,o 97,3 98,o 101,6 96,8 96,2 100,5 98,8 99,3 100,1 99,8 99,6 100,i 97,5 99,8 96,5 100,0 101,8 100,3 100,o 101,8 102,5 97,4 99,6 98,3 97,9 101 7 100,3 99 3 99,6 100,9 100 2 102 b

c 64,0 65,8 65,9 65,3 65,i 63,4 65,8 67,i 64,9 69,6 66,9 66,s 65,3 66,9 63,o 66,9 65,3 61,7 64,8 68,0 67,7 71,8 65,o 65,i 66,0 65,i 66,4 63,8 61,9 64,8 65,4 65,3 64,o 66,7 — 63,4 69,3 70,4 — — 68,2 64,2 69,1 64,2 63,2 62,8 67,5 63,8 62,3 69,i 63,8 64,4 72,3 64,4 65,9 63,i 68,9 64,9 _^_ 65,3 64,1 64,2 67,8 70,3 65,o 62,5 64,o 65,2 62,4 662 660 63,7 66 4 65 5 c

d 47,2 48,6 49,8 48,3 48,3 46,8 49,2 48,5 48,7 49,8 47,3 47,9 48,i 48,i 47,8 47,7 49,9 46,6 48,5 50,i 49,o 52,2 48,5 48,2 49,o 47,4 49,3 47,9 48,7 48,o 50,7 49,i 47,2 50,8 49,7 47,9 50,5 50,8 49,2 50,9 50,o 50,o 51,o 49,5 48,7 47,7 50,7 47,8 48,o 49,9 48,6 48,8 53,o 48,7 49,i 48,5 48,9 49,8 49,2 51,2 50,i 47,5 48,5 50,7 52,o 49,6 49,o 49,3 49,o 49,2 47 9 49,9 50,7 49,o 53,7 52 6 53 1 d

e 59,3 60,i 61,o 62,i 59,7 59,2 62,4 61,8 58,i 64,3 59,6 61,2 60,3 60,2 58,9 58,4 62,5 58,7 60,2 61,2 62,2 63,7 60,5 59,7 60,6 61,i 61,o 60,8 60,3 58,7 62,9 60,8 59,o 59,6 61,7 59,3 61,4 64,i 59,7 61,9 62,7 61,9 61,6 60,8 59,3 57,9 61,8 59,2 56,6 61,i 55,3 60,2 64,5 59,7 61,5 59,0 59,i 60,9 59,5 62,1 62,i 60,o 60,i 62,9 58,6 58,6 58,7 59,9 59,o 59 6 58,6 60s 58 7 63,i 62,2 62 g

f 26,7 24,2 27,i 25,7 25,i 24,6 26,i 24,7 27,2 26,8 25,9 25,2 25,8 25,7 25,4 25,i 27,5 27,6 25,9 27,4 26,7 28,8 27,i 26,3 26,2 27,7 28,o 26,7 26,9 27,5 27,2 26,6 26,3 27,2 26,2 27,4 26,6 28,o 26,4 26,3 24,9 27,5 28,5 25,6 26,9 26,5 27,5 24,6 24,9 26,i 27,4 27,i 27,6 24,6 25,1 27,9 26,8 25,8 26,4 29,i 27,4 25,8 27,8 27,6 27,i 26,i 26,3 26,5 27,7 25,9 28 s 27 6 25o 30,8 30,4 31 2 f

g 35,9 38,i 36,3 34,4 34,7 34,3 34,4 35,5 33,7 40,6 36,2 33,5 34,9 35,2 33,4 37,5 35,6 36,6 — 40,6 34,8 39,5 37,4 — 35,5 36,3 36,9 32,i 35,2 34,2 38,2 34,o 37,7 34,5 37,i 32,9 36,3 — 35,9 38,7 38,3 34,8 43,9 34,6 34,5 33,7 39,2 37,i 32,3 36,2 35,9 32,8 36,9 35,9 35,4 36,5 34,2 35,7 33,4 40,9 33,6 31,8 33,4 36,3 40,7 31,7 33,4 34,7 35,9 30,3 38,4 32,7 32,6 36 6 35,o 35 3 o-

h
'

31,3 28,8 28,6 2S,3 26,i 27,2 28,4 29,2 28,4 31,i 28,i 27,7 28,8 28,2 27,4 28,6 28,2 29,6 27,2 31,o 29,i 29,9 30,2 28,7 30,i 29,4 31,3 27,4 27,8 28,i 29,i 28,9 29,2 28,9 29,i 28,2 29,o 30,6 29,9 30,7 28,5 29,8 32,6 29,o 29,5 28,4 30,i 29,o 27,2 28,4 29,i 26,8 30,6 29,9 29,3 29,4 28,5 29,8 27,9 31,4 28,3 27,5 28,3 28,8 30,o 26,8 27,3 27,7 29,6 24,5 31,o 28,6 28,i 29,8 286 29 h

i 26,7 25,3 25,4 25,7 25,4 25,5 26,o 25,9 24,5 26,9 25,7 25,5 25,7 25,1 26,o 24,9 25,3 24,4 24,9 27,7 27,2 26,2 25,5 26,o 26,6 26,7 26,4 25,6 25,5 26,i 26,2 26,3 24,i 26,2 25,9 25,6 25,i 25,9 25,2 27,3 25,i 26,9 26,9 ,27,7 25,6 25,3 26,5 26,4 25,4 26,8 24,i 25,o 26,8 25,8 26,8 27,4 24,9 27,7 25,7 28,i 25,6 24,3 25,2 26,9 26,1 27,i 24,4 25,2 26,o 26,6 27,2 25,7 25,o 26 s 25,3 26 1 i

k 49,o 49,2 48,8 49,4 50,o 49,4 50,7 49,7 49,2 50,4 50,5 49,7 48,9 48,3 48,6 49,4 49,i 47,8 52,4 50,i 49,2 50,6 48,5 49,2 47,9 49,5 49,8 50,o 49,o 49,i 50,2 49,7 47,o 48,5 48,i 50,i 50,3 50,i 49,o 51,7 51,8 48,7 51,o 48,o 50,2 49,3 51,i 48,8 48,6 51,7 48,i 49,6 48,5 50,4 52,i 49,2 49,6 49,i 48,4 48,6 48,3 49,4 49,5 50,o 48,3 50,2 49,7 50,3 49,6 50,6 49,5 49,i 50,5 49o 50,2 47,8 49 6 k

1 30,i 30,3 29,8 30,7 30,7 30,3 31,i 31,2 30,i 30,8 30,4 31,i 30,7 30,9 30,4 31,4 31,3 29,9 29,2 31,9 31,3 30,8 31,8 30,3 30,3 30,9 31,o 31,o 30,7 31,3 30,3 31,3 29,7 31,o 31,3 31,i 31,8 29,9 30,7 30,9 31,6 30,9 32,3 30,5 30,9 30,7 31,9 31,o 32,o 31,4 30,7 30,4 29,8 30,6 31,4 31,3 31,6 32,4 31,9 32,o 31,i 31,2 31,2 31,8 32,o 32,4 30,9 30,8 31,3 32,6 30,5 31,o 31,1 31,9 32,6 32 8 1

in 26,7 29,o 27,i 27,3 26,i. 28,4 29,o 26,3 28,8 28,8 27,2 27,4 28,2 27,4 26,2 27,8 26,8 26,8 26,8 28,5 28,5 28,i 27,9 28,6 28,2 28,6 27,o' 28,6 27,i 27,2 28,8 28,9 28,9 27,3 28,9 28,2 28,2 28,5 27,5 27,6 28,5 27,7 27,7 26,2 28,7 24,7 27,3 26,4 26,4 27,3 28,i 27,3 28,i 27,9 28,3 28,4 27,5 27,6 26,9 28,6 26,9 27,8 27,9 28,4 28,o 27,i 27,i 27,4 26,5 28,7 26,7 25,8 27,6 29 4 30,4 30 6 m
n 57,9 61,o 61,7 59,5 56,o 57,4 60,7 59,3 52,o 60,7 58,5 58,4 57,o 58,o 54,8 63,2 44,7 49,5 — 52,7 59,o 53,3

" ^ r
£U,5 56,8 50,o — 48,4 — 45,4 47,3 56,6 56,2 57,8 52,6 47,9 45,8 51,6 51,8 55,5 58,5 53,2 49,7 54,6 59,o 52,2 — 59,5 46,2 41,6 55,8 48,7 42,2 64,i 59,9 57,2 45,1 63,7 25,2 54,9 40,9 52,3 48,3 58,5 60,5 39,5 20,9 45,o 49,6 36,2 40,3 41,4 54,2 36,4 n

62,8 63.i 62,fi 63,3 63,5 63,5 65,2 64,6 64,3 64,2 63,2 63,5 63,8 63,8 63,5 64,o 63,6 62,o 62,9 64,2 63,3 63,3 61,8 63,o 61,9 64,9 63,4 63,5 64,6 63,3 64,o 62,9

—

64,3 64,8 63,9 63,4 63,6 63,7 61,3 — 64,6 63,3 62,3 63,2 60,7 62,6 63,o 63,0 65,i 61,5 63,6 63,7 66,4 65,o 63,9 63,6 64,7 61,8 64,3 63,6 61,5 63,7 63,4 64,4 61,4 61,8 62,7 63,8 62,3 62,6 62,7 62,8 63,9 60,7 62 2

P 63,3 63,2 63,2 63,2 63,7 64,6 66,1 64/) 64,4 64,2 02,4 66,0 63,9 63,8 63,3" 65,3 63,i 62,i 63,8 64,2 63,3 63,3 63,2 63,9 61,9 65,3 63,2 64,3 64,6 63,2 64,3 64,o 61,5 64,6 65,6 64,8 63,4 63,i 64,7 61,8 62,2 64,o 63,8 62,9 64,2 61,7 62,4 62,7 62,8 65,i 62,1 63,6 63,2 64,o 65,5 63,9 63,i 63,9 61,8 65,5 64,o 63,o 63,5 63,5 63,o 62,7 62,1 62,8 62,7 64,o 62,3 62,7 63,6 63,o 64,3 61,6 62,3 n

q 38,o 38,3 37,6 37,6 I 38,4 38,8 38,4 38,6 38,5 38,5 42,i 39,3 39,2 39,2 38,4 38,8 39,5 37,5 37,9 40,5 39,5 39,5 38,8 38,7 38,i 39,o 39,o 38,7 38,8 39,o 39,7 39,o 37,1 39,2 39,7 38,4 39,3 38,2 38,o 39,5 38,6 39,2 39,6 39,5 37,7 38,8 39,5 38,8 39,3 40,6 38,5 39,4 37,6 39,4 40,2 40,i 38,5 40,2 39,3 40,4 39,4 39,6 38,6 39,i 38,8 41,2 38,4 38,5 39,4 41,o 38,3 38,6 39,3 38,o 40,o 39,6 41,6

YL

Q

r 11,9 11,9 12,o 11,8 12,o 12,o 12,9 12,o 1 1,3 12,4 12,5 12,o 11,9 12,2 11,4 12,5 11,6 11,7 11,2 13,3 13,i 12,o 11,6 11,7 12,2 ll,i ll,i ll,i 11,9 11,3 11,8 12,o 10,9 11,7 12,5 11,3 12,i 11,3 11,3 11,2 12,7 11,9 12,1 12,i 11,5 10,7 13,2 11,0 11,5 12,o ll,i H,i 12,2 11,6 13,o 11,2 10,o 12,6 10,9 12,6 11,8 10,3 10,i 12,o 11,8 11,8 10,8 12,o ll,i 10,4 9,9 10,2 10,7 11,2 12,3 11,1 10a

M

r

s 1 5,32 14,51 1 6,37 1 5,51 15,02 15,50 16,53 14,89 . 1 4,40 15,03 15,58 1 4,86 14,78 16,23 14,10 17,00 14,97 16,41 14,63 16,20 15,57 15,77 15,46 15,08 16,94 14,61 1 7,37 15,29 17,18 • 16,54 15,04 16,94 • 16,38 15,26 16,61 • 16,16 14,23 15,53 15,51 17,15 , 16,59 14,86 14,27 , 14,66 16,41 17,60 15,29 13,71 13,02 , 17,33 14,50 15,66 . 15,45 16,02 15,51 . 14,89 15,91 15,39 15,oo 15,15 15,73 13,92 16,05 14,67 16,47 s

t 49,3 48,7 49,8 49,4 48,7 48,i 54,0 54,5 t

u 11,22 11,61 11,74 11,74 12,38 1 2,30 J 2,15 12,83 11,87 11,99 11,85 11,97 12,07 10,58 1 2,54 12,24 1 2,59 12,14 12,00 1 2,26 12,04 11,59 12,06 12,31 12,18 12,02 12,24 11,92 12,76 10,91 ] 2,54 12,13 12,66 12,66 12,62 11,81 12,70 12,70 12,97 12,15 12,33 12,35 12,79 12,04 12,89 11,90 12,74 11,50 11,73 12,81 13,09 12,44 12,29 12,79 13,47 12,56 13,oi 13,12 12,24 12,17 12,99 13,47 u

V 5,64 5,21 5,64 5,07 5,23 5,07 5,38 6,03 5,58 5,53 5,69 5,40 5,09 5,48 5,72 6,12! 5,35j 5,52 5,29 5,93 5,47 5,16 5,16 5,17 5,65 5,57 5,05 5,20 5,38 4,65 5,54 5,62 6,13 5,48 5,26 5,02 5,70 3,99 5,63 5,17 6,00 5,52 5,94 5,61 5,78 5,62 5,71 6,12 4,91 5,99 5,79 5,88 5,81 5,85 5,68 4,92 5,56 5,66 5,60 5,44 6,24 5,90 V

w 11,74 11,90 13,03 13,18 1 3,23 13,23' 13,08 12,98 11,95 1 3,oo 1 3,49 12,91 1 3,09 ]3,oi 1 3,24 13,18 13,23 12,62 13,03 13,29 13,07 1 3,01

3,81

12,94 13,53 13,85 13,69 13,12 13,04 13,32 12,20 13,82 13,42 13,95 13,55 13,19 12,86 13,76 13,52 13,70 12,15 13,70 13,34 13,69 12,70 13,47 13,88 13,49 12,50 12,56 13,97 14,80 13,86 13,72 13,39 14,57 13,41 14,04 14,75 13,62 13,64 12,91 14,11 w
X 4,08 3,42 3,38 3,79 3,31 3,84 3,31 4,33 4,04 3,74 3,7. 4,15 3,52 3,37 3,68 3,84 4,00 3,31 4,18 4,59 3,33 4,20 3,82 4,06 3,82 3,92 3,84 4,17 3,61 4,26 4,00 3,95 4,03 3,80 3,08 3,74 3,99 3,59 3,45 3,94 3,70 3,88 3,54 4,21 3,72 4,05 3,23 3,41 4,41 4,78 3,53 4,12 3,98 4,66 3,73 3,68 3,86 3,62 4,06 4,07 3,96 X
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T-H

CO
gm
r—t

sS 1 2 3 4 5 6 7 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

a 57,7 56,3 56,i 56,o 55,7 55,6 54,8 54,8 54,7 54,5 54,4 54,3 53,9 53,7 53,5 53,5 53,3 53,2 53,1 53,1 53,o 52,7 52,6 52,6 52,6 52,6 52,5 52,5 52,5 52,4 52,4 52,4 52,2 52,2 52,2 52,o 51,9 51,8 51,8 51,8 51,7 51,i 50,9 49,5 49,0 49,o a

b 57,2 56,4 56,8 55,o 54,o 55,6 54,3 — 53,8 55,4 52,i 52,i 52,i 53,2 54,o — 53,3 53,o 51,2 54,2 52,7 52,2 51,6 51,o 53,6 52,8 51,9 52,2 52,3 51,6 50,0 52,6 51,8 53,7 52,6 50,o 52,i 52,i 50,8 51,7 50,7 50,o 50,4 48,9 48,5 49,4 b

c 37,2 36,6 36,3 35,8 35,9 34,4 34,6 36,o 35,o 34,4 33,7 35,6 34,o 33,7 — 32,8 33,2 32,8 35,2 32,7 32,3 — 32,3 32,6 34,6 — 33,5 34,6 32,4 34,3 33,7 34,o 33,3 — 32,8 32,o 32,7 33,5 — 32,7 — 32,2 — 32,8 32,o 33,2 c

d 28,5 28,o 27,9 27,3 27,7 26,9 26,9 28,o 27,6 26,2 27,o 27,9 26,4 26,o 26,5 26,o 26,2 25,6 26,7 26,4 26,2 25,6 25,7 26,8 27,i 27,2 27,o 27,7 26,3 27,2 26,3 26,3 26,8 27,i 2fi,2 25,o 26,3 26,7 26,5 26,9 26,4 25,3 26,2 26,4 24,7 25,7 d

e 34,8 33,6 33,i 32,5 32,8 31,7 31,6 32,6 32,o 31,6 31,6 32,8 30,6 31,3 32,o — 31,3 30,i 31,2 30,4 29,7 29,5 29,9 31,o 31,3 31,5 30,8 31,4 30,4 32,2 29,5 30,4 31,2 31,3 29,7 30,4 30,4 30,i 31,i 30,6 30,3 29,i 30,8 29,8 27,8 30,4 e

f 16,2 15,6 14,7 15,8 16,4 15,2 14,4 — 15,3 — 14,3 15,4 15,5 14,6 15,2 14,6 14,4 14,o 15,i 14,5 15,o 14,o 14,i 15,o 15,6 15,9 14,2 15,1 15,7 15,9 15,o — 15,3 — 13,i 14,4 14,4 14,o 15,o 15,2 15,o 13,2 — 14,2 15,i — f

g 20,7 19,7 18,4 21,o 19,9 19,4 17,8 -- 20,6 19,7 18,1 20,8 19,4 19,1 19,o 17,7 17,5 17,o 18,6 16,3 18,i 17,9 16,5 18,2 19,3 18,3 16,8 17,2 18,7 18,2 17,3 19,2 21,5 — 17,5 17,2 17,5 19,o 18,i 17,9 17,4 17,2 17,2 16,3 18,o 18,3 S

h 16,5 16,i 15,4 16,i 16,0 15,8 14,8 — 15,8 16,4 14,5 15,6 15,5 14,2 14,5 14,4 14,6 13,9 15,1 13,7 14,6 14,4 14,4 14,7 15,2 15,1 14,0 14,8 15,2 14,5 13,9 14,9 15,5 — 14,5 14,3 14,0 14,o 14,4 14,9 14,0 13,5 14,2 12,9 14,i 15,0 h

i 13,7 13,4 13,7 14,o 13,4 13,3 13,0 — 12,5 13,6 13,0 12,7 13,2 13,3 12,8 12,0 12,9 12,3 1 3,o 12,2 12,5 12,5 12,2 12,6 13,2 13,3 11,9 13,4 12,6 13,0 12,7 12,7 13,3 12,8 13,o 13,0 12,o 12,2 12,4 12,3 12,i 12,6 11,8 12,4 11,4 12,8 i

k 28,5 27,3 27,2 28,i 26,3 26,5 27,2 26,7 25,7 26,9 27,3 27,0 26,3 25,5 26,i 26,o 25,0 26,2 26,i 25,9 26,2 26,0 26,0 25,5 25,4 25,5 25,o 25,4 24,8 25,6 25,4 25,6 25,4 26,0 25,2 25,2 25,3 25,8 25,6 24,4

16,o

25,7 25,6 23,9 24,0 23,5 24,2 k

1 18,o 17,7 17,5 17,3 17,7 17,8 17,6 17,3 16,3 l7,o 17,2 17,i 18,3 16,5 17,5 16,o 16,7 17,5 17,2 17,o 16,9 16,7 16,i 17,i 16,5 17,i 15,9 16,9 16,5 16,4 16,6 17,3 16,9 16,7 16,8 17,1 16,o 16,5 15,7 17,2 16,o 15,4 15,6 15,i 15,7 1

m 167a 1572 1572 15 16 15 14 •

—

15 — 1472 15 151/2 15 15 14 14 14 15 15 1472 14 14 14 15 16 14 15 15 15 V, 147, 15 1472 1472 1372 14V, 14

22,o

14 14 147, 14 14 14 14 14 14 m

n 26,2 26,3 30,o 28,5 22,o 24,0 27,3 22,2 25,4 25,3 23,7 25,5 20,0 19,5 22,o — 23,o — 23,2

—

8,0 28,o — 17,5 23,7 — 20,o — — — — 16,7 19,6 27,o 22,0 — 10,4 — 20,4 — — 16,o — n

36,o 35,2 34,6 34,8 35,o 34,6 33,9 34,3 33,o 33,6 33,8 34,o 33,2 33,o 33,7 32,3 32,6 32,3 33,6 32,7 32,5 32,3 31,3 32,o — 33,4 31,7 32,o 32,i 32,8 32,2 32,1 32,4 32,4 31,7 32,o 31,3 31,4 31,3 31,4 31,6 31,i 31,o 30,4 29,8 29,9

P 36,3 35,4 35,2 34,8 35,o 34,3 33,9 34,o 32,8 33,8 33,4 33,6 33,9 33,o 33,8 32,6 32,6 32,i 34,o 32,9 32,o 32,2 31,2 32,2 32,6 33,2 32,3 32,2 32,i 33,2 32,2 32,i 32,3 32,4 31,7 32,2 31,9 31,i 31,6 31,7 32,0 30,o 31,i 30,9 30,4 29,8 P

q 22,5 22,o 21,7 21,7 21,8 21,6 21,2 21,2 20,3 20,9 21,2 21,o 21,7 21,o 21,4 20,4 20,8 20,9 21,i 20,8 20,4 20,i 19,7 20,7 20,4 21,2 20,i 20,9 21,o 21,2 21,o 20,6 20,o 20,6 20,6 20,6

5,9

20,o

0,2

19,e

5^

20,0

5,4~

20,3 20,3 20,4 19,4 19,4 18,5 19,7 (
1

r 6,5 6,3 6,2 6,4 6,3 6,i 5,7 6,4 5,5 5,8 6,2 6,3 5,9 5,5 5,1 5,3 5,6 5,8 6,1 6,1 6,2 5,7 5,0 6,0 5,3 6,6 5,8 5,i 5,4 5,5 4,9 5,7 5,4 5,2 5,3 5,8 5,7 6,1 5,o 5,5 5,o 5,1 r

s 8,254 8,596 8,387 6,726 7,987 7,223 6,978 7,438 7,153 7,150 7,313 7,288 6,525 6,796 7,194 7,466 6,141 8,077 7,461 6,589 7,306 7,387 7,907 9,019 8,280 8,227 8,079 7,026 6,451 7,266 7,340 7,361 7,094 7,346 7,375 7,106 6,526 s

t 26,7 26,i 26,6 27,i 27,4 27,r, 27,0 28,0 27,1 28,0 26,9 26,5 27,2 26,0 26,5 26,6 27,0 26,7 25,4 25,8 t

u 7,15 7,15 6,90 6,80 6,90 7,io 6,95 6,35 6,85 6,85 7,45 6,80 6,45 6,70 7,15 7,20 6,60 6,55 6,70 7,io 7,20 6,35 6,85 7,05 6,70 7,00 6,55 7,oo 6,95 6,25 6,25 6,85 6,80 6,65 u

V 3,30 3,io 2,70 3,oo 3,15 2,85 3,00 2,75 2,95 3,95 2,70 3,25 2,55 2,70 3,00 2,90 2,75 2,95 2,70 3,oo 3,oo 2,90 2,95 2,70 3,35 2,85 2,60 2,95 2,85 2,50 2,85 3,00 3,10 2,70 V

w 7,50 7,35 7,35 7,25 7,16 7,20 7,60 7,15 7,30 7,25 7,70 7,50 7,00 7,15 7,15 7,20 7,10 7,15 7,10 7,40 7,70 7,00 7,25 7,35 7,65 7,30 7,35 7,15 7,05 6,55 7,20 7,20 7,40 7,25 w

X 2,35 2,50 2,15 2,45 2,25 1,65 2,10 2,05 1,85 1,75 1,80 2,25 1,90 2,20 1,90 1,65 1,95 1,85 1,90 2,05 2,15 1,90 2,15 2,20 2,30 1,80 1,60 2,05 2,30 1,85 1,75 2,00 2,00 1,80 X
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z z
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is. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

a 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 a

b 99,1 100,2 101,3 98,2 96,9 100,o 99,1 — 98,4 101,6 95,8 95,9 96,6 99,o 100,9 — 100,0 99,6 96,4 102,i 99,4 99,o 98,i 96,9 101,9 100,4: 98,8 99,4 99,6 98,5 95,4 100,4 99,2 102,9 100,7 96,i 102,3 100,6 98,i 99,8 98,0 97,8 99,o 98,8 99,o 100,8 b

c 64,5 65,0 64,7 63,9 64,4 61,9 63,i 65,7 64,o 64,0 61,9 65,5 63,i 62,7 — 61,3 62,3 61,6 66,3 61,6 60,9 — 61,4 62,0 65,8 — 63,8 65,9 61,7 65,4 64,3 64,9 63,8 — 62,8 62,7 63,o 64,7 — 63,i — 63,o — 66,2 65,3 65,7 c

d 49,4 49,7 49,7 48,7 49,7 48,4 49,1 51,i 50,4 48,i 49,6 51,4 49,o 49,5 49,7 48,6 49,i 48,i 50,3 49,7 49,4 48,6 48,8 50,9 51,5 51,7 51,4 52,7 50,i 51,9 50,2 50,2 51,3 51,9 50,2 49,2 50,7 51,5 51,i 51,9 51,o 49,5 51,5 53,3 50,4 52,4 d

e 60,3 59,7 59,o 58,o 58,9 57,o 57,6 59,5 58,5 58,o 58,i 60,4 56,8 58,3 59,8 — 58,7 56,6 58,7 57,2 56,o 56,o 56,8 58,9 59,5 59,9
|

58,6 59,8 57,9 61,4 56,3 58,o 59,8 59,9 56,9 58,4 58,6 58,i 60,o 59,i 58,6 56,9 60,5 60,2 56,7 62,o e

f 28,1 27,7 26,2 28,2 29,4 27,3 26,3 — 28,o — 26,3 28,3 28,7 27,2 28,4 27,3 27,o 27,4 28,4 27,3 28,3 26,5 26,8 28,5 29,6 30,2 27,0 28,7 29,9 30,3 28,6 — 29,3 — 25,i 28,6 27,7 27,o 28,9 29,3 29,o 25,8 — 28,7 30,8 — f

g 35,9 35,o 32,8 37,5 35,7 34,9 32,5 — 37,6 36,i 33,3 38,3 36,0 35,5 35,5 33,i 32,8 31,9 35,o 30,7 34,i 33,9 31,3 34,6 36,7 34,8
j

32,o 32,7 35,6 34,7 33,o 36,6 41,2 — 33,5 33,i 33,7 36,7 34,9 34,5 33,6 33,6 33,8 32,9 36,7 37,3 8'

h 28,6 28,6 27,4 28,7 28,7 28,4 27,o — 28,9 30,i 2G,o 28,7 28,7 26,4 27,i 26,9 27,4 26,1 28,4 25,8 27,5 27,3 27,4 27,9 28,9 28,7 26,6 28,2 28,9 27,7 26,5 28,4 29,7 — 27,8 27,5 27,o 27,o 27,8 28,7 27,i 26,4 27,9 26,o 28,8 30,6 h

i 23,7 23,8 24,4 25,o 24,o 23,9 23,7 — 22,8 24,9 23,8 23,4 24,5 24,7 23,9 22,4 24,2 23,i 24,5 23,o 23,6 23,7 23,2 23,9 25,i 25,3 22,6 25,5 24,o 24,8 24,2 24,2 25,5 26,4 24,9 25,o 23,i 23,5 23,9 25,7 23,4 24,6 23,2 25,o 23,2 28,i i

k 49,4 48,5 48,5 50,2 47,2 47,6 49,6 48,7 47,i 49,3 50,2 49,7 48,8 47,5 48,8 48,6 46,9 49,2 49,i 48,8 49,4 49,3 49,4 48,5 48,3 48,4 47,6 48,4 47,2 48,8 48,5 48,8 48,6 49,8 48,3 48,4 48,7 49,8 49,4 47,i 49,7 50,1 46,9 48,5 47,9 49,4 k

1 31,2 31,4 31,2 30,9 31,8 32,o 32,i 31,5 29,8 31,2 31,6 31,5 33,9 30,7 32,7 29,9 31,3 32,9 32,4 32,o 31,9 31,7 30,6 32,5 31,3 32,5 30,3 32,2 31,4 31,3 31,7 33,o 32,4 32,o 32,2 !
33,o 30,8 31,8 30,3 30,9 33,2 31,3 30,2 31,5 30,8 32,o 1

m 28,6 27,5 27,6 26,8 28,7 27,o 25,5 — 27,4 — 26,6 27,6 28,7 27,9 28,o 26,i 26,2 26,3 28,2 28,2 27,3 26,5 26,o 26,6 28,5 30,4 26,6 28,6 28,6 29,0 27,7 28,6 27,8 27,8 25,8 27,o 27,o

42,4

27,o 27,o 28,o 27,i 27,4 27,5 28,3 28,h 28,6 m

n 45,4 46,7 53,5 50,9 40,6 43,i 49,8 40,5 46,4 46,4 43,5 46,9 37,1 36,3 41,i — - 43,i — 43,7 — 15,i 53,i — 33,2 45,o 38,i — — — 31,9 37,5 51,7 42,i — 20,i — 39,9 — — 32,6 — n

62,4 62,5 61,7 62,i 62,8 62,2 61,8 62,6 60,3 61,6 62,i 62,6 61,6 61,4 63,o 60,4 61,i 60,7 63,3 61,6 61,3 61,3 59,5 60,8 — 63,5 60,4 60,9 61,i 62,6 61,4 61,2 62,o 62,0 60,7 61,5 60,3 60,6 60,4 60,6 61,i 60,6 60,9 61,4 60,8 61,o

P 62,9 62,9 62,7 62,i 62,8 61,7 61,8 62,o 59,9 62,o 61,4 61,9 62,9 61,4 63,2 60,9 61,i 60,3 64,o 61,9 60,4-61,1 59,3 61,2 62,o 63,i 61,5 61,3 61,i 63,3 61,4 61,2 61,9 62,o 60,7 61,9 61,4 60,o 61,o 61,2 61,9 58,7 61,i 62,4 62,o 60,8 P

q
39,o 39,i 38,7 38,7 39,1 38,8 38,7 38,7 37,1 38,3 39,o 38,7 40,2 39,i 40,o 3S,i 39,o 39,3 39,7 39,1 38,5 38,i 37,4 .39,3 3S,s 40,3 38,3 39,8 40,o 40,4 40,1 39,3 39,4 39,4 39,4 39,6 38,5 37,8 38,6 39,2 39,2 39,9 38,i 39,2 37,7 40,2 q

r 11,2 11,2 11,0 11,4 1 1,3 11,0 10,4 11,7 10,o 10,6 11,4 11,6 10,9 10,2 9,5 9,9 10,5

1

10,9 11,9 11,5 11,7 10,8 9,5 11,4 10,i 12,5 11,0 9,7 10,3 10,5 9,3 10,9 10,3 9,9 10,i 11,3 10,o 10,4 10,4 11,2 11,0 11,9 9,8 ll,i 10,2 10,4 r

s 14,13 1 5,27 14,95 12,00 14,34 ]3,oo 12,73 • 13,60 13,12 13,14 13,47 13,52 12,15 12,70 . ; 13,50 14,03 1 1,50 15,21 14,08 12,50 13,89 • 1 4,04 • 15,06 17,18 15,77 15,70 1 5,42 14,55 12,36 • 13,92 • 14,14 14,21 13,69 • 14,21 • 14,49 14,36 13,32 • s

t 49,9 48,8 50,0 51,5 52,1 52,3 51,4 53,3 51,6 53,4 51,3 50,5 52,i 50,0 51,o 51,3 52,1 53,9 51,8 52,6 t

u 12,39 12,70 12,30 12,14 12,39 12,77 12,68 11,61 12,57 12,60 13,82 12,66 12,06 12,57 13,44 13,56 12,52 12,45 12,73 13,50 13,37 12,09 13,04 13,43 12,78 1 3,33 12,55 13,41 12,40 12,04 12,06 13,25 13,31 13,43 u

V 5,72 5,51 4,81 5,36 5,65 5,12 5,47 5,02 5,41 7,27 5,01 6,05 4,76 5,06 5,64 5,46 5,22 5,61 5,13 5,70 5,70 5,52 5,62 5,14 6,39 5,43 4,93 5,65 5,48 4,81 5,50 5,80 6,06 5,45 V

w 12,99 13,05 13,10 12,94 12,83 12,95 13,87 13,07 13,39 13,35 14,28 1 3,96 13,09 1 3,41 13,44 13,56 13,47 1 3,59 13,50 14,07 14,03 13,30 13,81 1 4,00 1 4,00 13,90 14,08 13,70 1 3,55 12,62 13,90 13,92 14,48: 14,64 w

X 4,07 4,44 3,83 4,37 4,04 2,97 3,83 3,74 3,39 3,22 3,34 4,19 3,55 4,13 3,57 3,17 3,70 3,52 3,61 3,89 4,87 3,62 4,00 4,19 4,39 3,43 3,06 3,93 4,42 3,56 3,57 3,87 3,91 3,63 X
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Foetorius Eversmanni Less. ft.
Tabelle E. Foetorius Eversmanni 9. Tabelle E.

X

937

N.

938

N.

939

N.

941

B. z. M. B. z. M.
1

Br.M. N.

940

N.

942

N.

937

N.

938

N. !

939

N.

941

B. z. M. B. z. M.

2 52 1 2 3 4 5 6 7 8 .9 1 2 3 4 5 6

a 63,o 58 Vi 08,0 55,8 53,8 53,6 — — — 100 100 100 100 100 100

b 62,7 57,4 57,5 55,3 — — 58,o 57,4 57,i 99,5 98,i 99,i 99,i • .

c 39,o 40,4 — 38,8 35,3 34,7 36,9 39,7 37,2 61,9 69,o — 69,5 65,o 64,7

il 29,8 28,8 28,i 27,8 27,2 25,2 28,i 29,3 27,8 47,3 49,2 48,4 49,8 50,5 47,o

e 37,5 36,o 34,i 33,7 — — 34,5 35,3 35,5 59,5 61,5 58,8 60,4 — —
1' 1M 11,7 10,8 11,6 12,2 H,i 10,o 12,7 12,2 18,i 20,0 18,6 20,8 22,7 26,3

21,5 21,5 20,o 21,7 — — 20,3 22,8 20,o 34,i 36,7 35,5 38,8 — —

11 16,8 16,7 16,o 1 6,9 14,6 13,7 16,2 17,i 15,7 26,6 28,5 27,6 30,3 27,i 25,5

i 16,2 14,9 15,2 14,7 — — 15,2 15,4 15,2 25,7 25,4 26,2 26,3 — —

k 31,0 29,5 29,o 28,2 26,8 26,6 29,o 29,3 29,3 49,2 50,4 50,o 50,5 49,9 49,6

1 20,3 19,1 19,3 18,4 18,o 17,i 19,i 19,5 18,8 32,2 32,6 33,3 33,o 33,4 31,9

m 17 17 16 16 — — I6V2 17 16 27,o 29,o 27,6 28,7 — —

11 32,7 30,o 30,7 25,7 — — 29,o 30,3 24,5 51,9 51,2 52,9 46,o — —

41,2 39,o 38,o 36,7 — — 38,2 38,5 36,7 65,4 66,0 65,5 65,8 — —

!> 41,2 39,o 38,o 36,o 34,2 34,i 38,2 38,7 36,7 65,4 66,6 65,5 64,5 63,o 63,6

(
1

25,0 23,8 23,o 22,7 — — 23,7 23,6 23,o 39,7 40,o 40,4 40,7 — —

r 8,8 8,3 8,0 7,5
j** 1

t,1 6,e 7,3 7,8 7,7 139 14,2 13,8 13,4 14,i 12,3

11 — 7,80 7,80 7,55 — — 7,50 7,90 7,45 — 13,33 1 3,45 13,53 — —

V —

•

2,75 3,10 2,90 — — 2,oo 2,75 2,70 — 4,70 5,34 5,19 — —

w —

.

8,15 8,80 8,10 7,65 7,30 7,85 8,05 8,10 — 13,93 15,17 14,51 14,22 13,62

X —

-

1,70 1,85 2,05 1,95 1
,80 2,05 1 ,50 1 ,50 — 2,91 3,19 3,67 3,62 3,36

i

3& N.

2082

B. z. M. N.

934

N.

936

N.

935

N.

2082

B. z. M.

?R 1 2 3 4 5 1 2

a 51,i 50,i — — -

—

100 100

b 50,i 49,5 50,6 50,3 50,o 98,o 98,8

c 33,3 32,o 33,6 32,2 — 65,i 63,9

d 26,o 25,o 26,4 24,6 25,7 50,9 49,9

e 29,3 29,o 31,5 29,2 — 57,3 57,9

f 11,6 11,3 12,6 H,o 12,3 22,7
1

22,5

S 17,5 — 18,4 18,5 18,3 34,2 •

h 13,4 13,9 14,4 14,3 13,5 26,2 27,7

i 13,4 12,5 12,5 12,8 13,2 26,2 24,9

k 25,3 24,9 25,0 24,7 25,3 49,5 49,7

1 17,0 16,7 16,4 16,7 16,9 33,2 33,3

m — 131/2 14 13 14 • 26,9

ii 22,7 9 19 22,0 21,o 44,4 •

32,5 32,5 31,8 32,o 32,7 63,6 64,8

P 32,o 32,7 31,2 31,6 32,7 62,6 65,2

q 20,4 20,o 20,4 20,4 20,8 39,9 39,9

r 6,3 6,4 6,0 6,0 6,0 12,3 12,8

u 6,85 — 6,90 — 7,35 13,40 •

V 2,45 — 2,30 — 2,65 4,79 •

w 7,50 — — — 7,95 14,68 •

X 1,55 — 1,90 — 1,90 3,03 •

Foetorius furo L.

ft

Tabelle O--

Jii Br.M. N.

1006

Br. M. Br. M. N.

2100

B. a. M.

3374

Br.M. N.

1681

B. a. M.

6552

N.

2083

N.

2096

Br.M. Br.M. B. a. M.

tn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

a 62,6 G2,4 62,0 61,9 58,8 58,o 57,6 57,5 55,0 52,o 55,4 54,5 51,5 48,3

b 62,3 57,8 60,o 59,7 55,7 54,5 55,i 55,4 53,6 47,7 53,2 53,i 48,7 46,o

c 41,6 40,5 39,7 38,8 38,5 38,6 39,i 39,6 32,5 34,i 33,9 35,o 31,4 29,9

d 29,9 27,7 28,7 27,5 27,o 26,2 26,4 27,7 25,3 24,4 25,3 26,3 24,0 22,2

e 37,8 37,2 37,6 36,o 35,3 33,4 34,3 36,2 32,8 31,6 31,2 32,4 29,9 28,4

f 15,1 13,5 13,3 12,9 13,3 13,i 9,5 11,8 13,3 12,o 13,3 12,4 12,2 10,8

g 24,6 38,7 21,7 21,3 22,3 20,o 20,3 36,7 18,2 18,2 19,5 20,i 17,5 16,8

h 18,o 17,o 17,3 16,7 16,9 16,2 15,9 16,2 14,9 14,6 15,0 15,o 13,7 12,7

i 15,6 14,9 15,0 15,o 14,o 14,3 14,2 14,5 13,7 12,2 12,4 12,4 11,9 10,5

k 30,3 30,o 30,6 29,8 28,7 28,3 27,5 29,3 26,4 25,1 27,4 27,o 25,3 23,3

1 19,o 19,o 19,4 19,3 17,5 17,8 17,1 16,8 17,6 15,9 17,i 16,e 16,o 14,8

m 18 — 18 17 17Vi 16 157. — 16 1572 1572 16 14 1372

n 35,o 32,o 30,8 32,4 29,o 31,o 30,7 32,o 21,4 19,7 23,2 16,5 — —
40,5 38,7 39,4 39,2 36,7 — 35,4 36,7 — 31,3 33,9 34,2 32,3 30,0

P 40,2 38,7 39,6 39,i 36,o 35,5 35,3 36,9 — 30,9 33,o 34,2 31,6 30,o

q 23,5 23,2 23,5 22,8 22,2 22,o 21,7 21,4 — 18,6 20,3 20,7 19,6 18,4

r 7,9 8,4 7,8 7,8 7,3 7,4 7,2 8,2 — 6,8 6,e 6,5 6,0 5,2

u 6,75 — 6,75 6,80 6,65 — 6,45 5,90 — 5,65 6,25 — — —
V 3,05 — 3,25 3,20 3,io — 3,00 2,80 — 2,85 2,00 — —

'

—

w 7,25 — 7,45 7,15 7,10 — 6,95 6,70 — 5,85 6,45 — — —
1 2,20 — 2,20 2,30 1,95 — 2,25 1,85 — 1,50 1,80 — — —

Foetorius furo.

ft .

Tabelle H.

M Br. M. N.

1006

Br. M. Br. M. N.

2100

B. a. M.

3374

Br. M. N.

1681

B. a, M.

6552

N.

2083

N.

2096

Br. M. Br. M. B a. M.

-6 m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

a 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

b 99,5 92,1 96,8 96,4 94,7 93,9 95,6 96,3 97,4 91,7 96,o 97,4 94,5 95,2

c 66,4 64,9 64,0 62,7 65,5 66,5 67,9 68,9 59,1 65,o 61,2 64,2 60,9 61,9

d 46,3 44,4 46,3 44,4 45,9 45,2 45,8 48,i 46,o 46,9 45,o 48,2 46,o 45,9

e 60,4 59,6 60,6 58,i 60,o 57,o 59,5 62,9 59,6 60,7 56,3 59,4 58,i 58,8

f 24,i 21,6 21,4 20,8 22,6 22,o 16,5 20,5 24,2 23,i 24,o 22,7 23,7 22,3

cr 39,3 62,0 35,o 34,4 37,9 34,5 35,2 63,8 33,i 35,o 35,2 36,9 34,o 34,8

h 28,7 27,2 27,9 27,o 28,7 27,9 27,o 28,2 <S<,1 28,i 27,i 27,5 26,6 26,3

i 24,9 23,9 24,2 24,2 24,8 24,o 24,6 25,2 24,9 23,4 22,4 22,7 23,i 21,7

k 48,4 48,9 49,3 48,i 48,8 48,8 47,7 50,9 48,o 48,2 49,4 49,5 49,i 48,2

1 30,3 30,4 31,3 31,2 29,7 30,7 29,7 29,2 32,o 30,e 30,8 30,4 32,2 30,6

m 28,7 — 29,o 27,4 29,7 27,6 26,9 — 29,i 29,8 27,9 29,3 27,2 27,9

n 55,9 51,3 49,7 52,3 49,3 53,4 53,3 55,o 38,9 37,9 41,9 30,3 — —
64,7 62,0 63,5 63,3 62,4 — 61,4 63,8 — 60,2 61,2 62,7 62,7 62,i

P 64,2 62,o 63,9 63,i 61,2 61,2 61,3 64,2 — 59,4 60,6 62,7 61,3 62,i

q 37,5 37,2 37,9 36,8 37,7 37,9 37,7 37,2 — 35,7 36,o 38,o 38,0 38,i

r 12,6 13,4 12,o 12,6 12,4 12,7 12,5 14,2 — 13,i 11,9 11,9 11,6 10,7

u 10,78 — 10,88 10,98 — — — 10,20 —
1 0,80 11,28 — —

—

V 4,87 — 5,24 5,17 — —

—

4,87 — 0,48 4,69 — — —
w 11,58 — 12,92 11,55 — 1

— — 11,85 — 11,25 11,04 — — —
X 3,51 — 3,55 3,71 — — 3,22 — 2,88 3,25 — — —

!



Foetorius lutreola a Tabelle I. Foetorius lutreola e.

M N.

1278

H.

837

H.

1462

H.

1459

11.

1745

II.

510

Br. M.

510

ii.

1460

H.

54

B. z. M. H.

1461

Br. M. M H.

511

B. a. M.

25095

B. a. M.

6902

II.

846

H.

848

H.

847

1^ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S r~" 1 2 3 4 5 6

a 61,1 60,8 60,7 59,7 59,4 59,2 59,2 59,i 58,9 58,8 58,3 a 53,3 52? 51,9 — — —
b 60,3 61,3 60,o 59,7 59,8 58,5 57,6 59,i 58,4 58,6 58,i b 53,9 52,3 52,2 — — —
c 37,7 38,4 37,2 36,3 38,2 35,6 38,o 30,7 35,8 36,o 36,9 c 32,6 32,6 30,6 — — —
d 27,8 28,7 27,6 27,9 27,4 27,8 28,7 27,9 27,6 26,4 27,i — d 24,5 24,6 24,i — — —

e 31,6 33,3 32,6 32,2 31,7 30,8 32,i 33,2 31,5 — 31,2 e 27,8 28,i 28,o — — —
f 12,5 13,i 12,8 12,6 13,0 13,2 13,8 12,9 13,2 12,4 12,4 13,o f 11,6 11,6 11,4 — — —

g 19,4 18,4 17,3 16,8 18,i 16,7 17,o 16,3 17,2 21,5 16,0 19,1 g 16,i 15,6 13,4 16,i 14,6 —
h 14,5 14,3 14,0 13,5 14,7 1 4,0 14,o 13,4 13,3 13,7 13,4 14,2 h 12,o 11,5 11,4 12,o 11,8 —
i 14,0 14,2 1 3,7 12,5 13,7 13,2 13,7 13,5 13,0 14,3 13,o 14,0 i 11,8 12,0 11,4 11,8 11,4 11,3

k 28,4 28,2 27,o 27,7 27,0 26,7 27,8 27,4 27,o 26,8 26,o 27,6 k 24,o — 23,6 24,7 23,7

1 1 8,3 18,6 18,5 18,4 18,2 17,6 17,9 18,2 18,o 18,6 17,7 17,7 1 16,i 16,8 16,4 16,4 16,3 16,2

m 13 V. 13 V. 12 Vi 12 V. 13 13 14 13 13 12% 12V. 14 m 12 ii 1
/.

ii 1
/. 12 V. nv. 12

n 39,5 38,4 . 37,5 38,8 37,4 32,3 20,4 37,o 27,5 38,7 34,5 —
ii 32,7 31,4 9,0 — — —

36,9 37,3 37,i 36,2 36,o 35,4 36,o 36,o 35,5 — 34,o 36,6 31,9 — 31,0 31,9 31,2 31,o

P 37,o 37,i 37,3 37,i 36,4 36,o 36,i 36,5 35,6 35,8 34,i 36,6 P 31,7 — 31,4 — — —

q 22,o 23,o 22,9 22,4 22,o 21,8 22,5 22,4 22,2 22,3 21,3 21,9 q 19,4 20,7 19,4 — — —
r 7,o 6,3 7,i 6,5 6,5 6,6 7,o 6,4 5,8 — 6,5 7,3 r 5,5 5,6 5,2 — — —
t — 29,i 28,i 28,4 27,8 28,6 29,7 28,6 28,0 — 28,7 — t 25,3

V 3,05 3,20 3,30 3,35 3,25 3,io 3,io 3,40 3,oo — 3,15 3,20 V 2,75 — 2,85 2,80 2,85 2,85

Foetorius lutreola a Tabelle K. Foetorius lutreola s.

M N.

1278

H.

837

H.

1462

H.

1459

H.

1745

H.

510

Br. M.

510

II.

1460

H.

54

B. z. M. H.

1461

M H.

511

B. a. M.

25095

B.a.M.

6902

IP 1.211 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SfSJ 1 2 3

a 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 a 100 100 100

b 98,7 100,8 98,8 100,o 100,7 98,8 97,3 100,o 99,i 99,6 99,6 b 101,i 100,6 100,6

c 61,7 63,1 61,3 60,8 64,3 60,i 64,3 62,i 60,8 61,2 63,3 c 61,1 62,7 58,9

d 45,5 47,2 45,5 46,7 46,i 46,9 48,5 47,2 46,8 44,9 46,5 d 45,9 47,3 46,4

e 51,7 54,7 53,7 53,-9 53,3 52,o 54,2 56,2 53,5 • 53,5 e 52,i 54,o 53,9

f 20,4 21,5 21,i 21,i 21,9 22,3 23,3 21,8 22,4 21,i 21,2 f 21,7 22,3 21,9

g 31,7 30,2 28,5 28,i 30,5 28,2 23,7 27,6 29,2 36,5 27,4 g 30,2 30,o 25,8

h 23,7 23,2 23,o 22,6 25,4 23,6 23,6 22,7 22,6 23,3 23,o h 22,5 22,i 21,9

i 22,9 23,3 22,6 20,9 23,o 22,3 23,i 22,8 22,i 24,3 22,3 i 22,i 23,i 21,9

k 46,5 46,4 44,5 46,4 45,4 45,i 46,9 46,3 45,8 45,6 44,6 k 45,o 45,5

1 29,9 30,o 30,5 30,8 30,6 29,7 30,2 30,8 30,5 31,6 30,3 1 30,2 32,3 31,6

m 22,i 22,2 20,6 20,9 21,9 21,9 23,6 22,o 22,i 20,8 21,9 m 22,5 22,i 22,1

n 64,o 63,i 61,8 65,o 62,9 54,5 34,4 62,6 46,7 65,8 59,2 n 61,3 60,4 18,5

60,4 61,3 61,i 60,6 60,o 59,8 60,8 60,9 60,3 • 58,3 59,9 • 59,7

P 60,5 61,o 61,4 62,i 61,3 60,8 61,o 61,7 60,4 60,9 58,5 P 59,5 • 60,5

q 36,o 37,8 37,7 3S,o 38,o 36,8 38,o 37,9 37,7 37,9 36,5 q 36,4 39,8 37,4

r 11,4 10,3 11,7 10,9 10,9 ll,i 11,8 10,8 9,8 • ll,i r 10,3 10,7 10,o

t 47,8 46,3 47,o 46,8 48,3 50,i 48,4 47,5 49,2 t 47,4 • •

V 4,99 5,26 5,44 5,61 5,47 5,23 5,23 5,75 5,0!) 5,40 V 5,16 • 5,49

Foetorius vison a. F. vison $.

a

F. vison [Tabelle L.
9

M N.

314

N.

315

N.

1030

B. a. M.

3447

H.

2581

N.

2161

N.

2160

N.

314

N.

315

N.

1030

B. a. M.

3447

H.

2581

N.

2161

N.

2160

sn 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3

a 65,5 61,o 59,6 57,2 53,8 51,2 49,5 100 100 100 100 100 100 100

b 64,8 61,o 57,5 55,6 52,o 51,3 47,9 98,9 100,o 96,4 97,2 96,6 100,2 96,7

c 42,4 40,o — 37,7 32,o 31,3 30,5 64,7 65,6 — 65,9 59,5 61,i 61,6

d 29,8 29,o 28,6 28,o 25,2 26,5 25,2 45,5 47,5 48,o 48,9 46,8 51,7 50,9

e 35,7 34,5 33,2 32,o 26,9 27,4 26,9 54,5 56,5 55,7 55,9 50,o 53,5 54,3

f 14,4 13,7 11,3 13,3 10,2 11,7 10,8 22,o 22,4 18,9 23,2 18,9 22,8 21,8

g 19,5 18,9 16,7 16,3 14,7 13,9 12,2 29,8 31,o 28,o 28,5 27,3 27,i 24,6

h

i

16,7 I6,o 13,9 14,2 11,8 12,3 10,7 25,5 26,2 23,3 24,8 21,9 24,o 21,6

15,o H,i 13,5 12,2 11,7 10,7 10,4 22,9 23,i 22,6 21,3 21,7 20,9 21,0

k 31,7 29,i

20,4

28,1 26,4 25,o 24,5 22,4 48,4 47,7 47,i 46,1 46,4 47,8 45,2

1 21,4 19,8 18,7 l/,4 16,7 15,8 32,7 33,4 33,2 32,7 32,3 32,o 31,9

m l* 1
/. 13 1

/. 13 12 V. 10 11 10 22,i 22,2 21,8 21,8 18,6 21,5 20,2

n 41,o 36,o 37,i 34,o 31,5 — — 62,6 59,o 62,2 59,4 58,5 — —
41,2 38,i 37,o 34,6 31,6 30,1 28,9 62,9 62,4 62,i 60,5 58,7 58,8 58,4

P 40,8 38,i 37,o 35,o 32,0 30,3 29,o 62,3 62,4 62,i 61,2 59,5 59,2 58,6

q 25,7 24,5 23,6 22,2 20,6 19,7 19,o 39,2 40,i 39,6 38,8 38,3 38,5 38,4

r 8,o v,» 7,o 6,2 5,3 5,2 4,4 12,2 11,9 11,7 10,8 9,8 10,i 8,9

t — — — — 25,3 26,8 25,4 — — — — 47,o 52,3 51,3

V 4,80 4,50 3,80 3,90 3,45 3,15 3,oo 7,33 7,38 6,37 6,82 6,41 6,15 6,06



F. vulgaris s. Tabelle M.
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1

CM

r-

1

co
CO
CM

OS

1—

1

CO
OS

to
co
1—

1

CO
co
co
CM

CM
OS

CM
CO

co
iff)

OS
co
CM

CM
CO o

CM

1—

'

CO
<*
CM

CO 2480 2475
OS

1—1

CO

OSo
CM
CO
CO

coo co
I—

1

I—

1

OS
co

o
CO
^-1

OS
CO
CO
CM

co
CM

Sri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

a 39,80 39,65 39,55 39,25 39,15 39,00 38,75 38,50 38,45 38,10 38,05 38,oo 37,90 37,80 37,70 37,55 37,50 37,45 37,45 37,45 37,40 37,40 37,40 37,35 37,20 37,10 37,00 37,00 36,95 36,80 36,75 36,65 36,65 36,60 36,50 36,45 36,40 36,30 36,10 35,85 35,75 35,6 35,00 34,45 34,35 33,85 33,35 32,45

b 38,95 38,7 40,7 38,40 37,3 38,o 38,40 36,8 38,90 38,65 38,io 38,or> 37,55 38,60 38,20 38,00 37,15 38,0 38,20 37,8 38,9 38,45 37,75 37,40 38,5 38,4 36,7 37,90 37,8 37,60 38,25 37,3 37,10 36,8 35,7 36,95 37,2 35,7 — 36,40 37,40 35,7 34,6 35,4 34,75 34,80 34,5 33,35

c 22,80 25,io 23,90 21,85 23,50 22,60 — 21,55 22,70 22,10 23,20 22,55 22,15 22,00 22,90 22,00 24,05 22,65 21,80 21,05 21,30 22,25 — 22,70 21,85 — 21,75 22,15 20,95 19,85 — 22,20 22,25 21,45 : 21,75 23,25 — — 22,20 20,90 20,9 20,85 20,25 — 18,45 18,30 18,10

d 18,oo 18,2 17,5 18,9 17,5 16,8 17,3 17,1 17,3 16,8 17,1 16,30 17,0 — 17,2 17,35 16,8 16,1 16,4 16,8 16,2 17,0 16,6 16,8 17,3 17,2 16,1 16,6 16,8 16,3 17,4 16,2 16,90 16,8 16,5 16,4 16,8 16,7 — 16,6 16,4 16,5 16,6 15,9 17,25 15,4 15,7 14,85

e 21,oo 21,2 20,75 19,05 19,6 19,2 20,70 19,8 20,50 19,85 20,45 19,60 19,60 19,45 20,50 19,40 20,00 19,3 19,45 19,65 19,3 19,60 19,85 20,65 20,4 20,2 18,6 20,10 19,6 18,70 19,45 19,6 19,40 19,4 18,8 19,20 19,5 19,7 — 19,20 19,00 — 19,75 18,4 19,65 16,95 17,1 16,40

f 9,60 9,0 7,35 8,65 8,7 8,3 8,20 8,2 9,55 8,60 — 7,65 9,10 8,15 — 7,85 — 8,4 8,55 9,00 9,2 9,20 8,70 8,15 9,1 9,1 8,1 8,75 9,0 8,70 9,30 6,2 8,10 9,7 8,6 9,20 — — — 8,75 — 9,0 9,80 9,1 7,35 7,10 8,7 7,90

£ 10,85 12,i 11,50 10,25 10,8 11,0 11,55 10,2 11,85 10,35 12,55 12,50 10,85 11,00 12,85 10,50 12,80 10,5 10,95 10,85 10,6 10,90 10,95 11,85 11,0 10,3 10,0 10,90 10,7 10,10 11,00 11,5 — 10,6 9,9 10,75 — — — 11,55 11,00 10,6 10,50 10,2 11,15 9,50 10,0 9,35

li 8,85 9,o 9,20 8,60 8,5 8,8 9,45 8,3 9,60 8,50 — 9,50 8,10 8,30 9,25 8,70 9,05 8,4 8,75 8,10 8,5 8,75 9,10 9,05 8,2 8,4 7,7 8,35 8,7 8,05 8,55 9,0 8,25 8,6 7,7 8,70 — 7,8 — 8,80 8,35 8,5 8,05 7,9 8,90 7,20 7,5 7,10

i 8,15 8,15 8,05 8,05 7,75 8,0 8,io 8,0 8,45 7,80 — 8,35 7,70 7,45 8,20 7,80 8,40 7,7 7,80 7,55 .7,0 8,15 7,55 8,10 7,9 7,6 7,5 7,85 7,3 7,55 7,90 7,8 8,00 7,2 7,4 7,80 7,8 7,5 7,90 7,25 7,55 7,4 7,45 6,6 "8,oo 6,85 6,2 6,10

k 17,25 16,5 17,25 16,65 16,2 1 5,5 17,25 16,6 16,75 1 7,40 17,25 1 6,60 15,90 16,40 16,90 15,25 16,50 16,3 16,15 16,0 15,6 1 6,55 1 5,35 16,50 16,3 15,7 1 5,8 15,25 15,7 16,15 1 5,85 16,1 15,85 16,2 15,1 15,40 15,6 15,0 14,90 15,65 16,05 14,9 14,15 14,3 15,40 14,70 14,1 13,75

1 11,25 11,2 11,55 11,15 10,3 11,2 11,30 10,8 11,30 11,15 11,00 10,65 11,15 10,95 11,20 10,65 10,75 10,5 10,75 10,55 10,9 10,80 10,25 10,50 10,8 10,o 10,3 10,50 10,4 10,40 10,85 10,8 10,85 11,0 11,6 11,00 10,9 10,3 10,60 10,35 10,50 io,8 9,90 10,2 10,20 9,85 9,9 9,40

n 17,3 24,8 23,7 20,4 17,3 20,9 20,2 20,0 22,0 18,4 23,8 23,7 19,30 23,6 22,3 22,8 21,3 21,8 17,2 18,2 — 16,0 21,3 20,8 — 15,6 18,7 16,7 — 16,0 16,8 21,2 — — — 15,0 19,7 — 18,0 21,0 20,5 11,5 — — 21,3 12,7 — —
21,9 21,6 22,1 21,6 20,6 20,6 21,7 21,o 21,4 20,7 21,o 20,8 20,9 20,7 21,0 20,6 21,0 20,6 20,5 19,9 20,2 20,5 — 20,5 20,2 20,1 19,8 20,2 20,0 19,8 20,6 20,0 20,7 19,9 19,7 19,7 19,9 19,7 19,5 20,0 19,9 19,1 18,6 18,9 19,3 17,7 17,6 17,05

P 22,1 21,8 22,3 21,6 21,i 21,o 21,5 21,i 21,6 21,o 21,4 20,6 21,0 21,0 21,4 21,0 21,4 21,0 21,0 20,0 20,7 20,7 — 20,5 20,7 20,6 20,1 20,2 20,2 19,7 20,7 20,3 20,5 20,6 20,0 20,1 20,3 20,1 19,9 20,0 20,3 19,3 18,8 19,0 19,0 17,6 17,6 17,65

q 13,15 13,0 13,55 13,15 12,3 13,3 13,20 12,7 13,30 11,10 12,80 12,75 13,30 13,00 1 3,30 12,60 12,95 12,6 1 2,95 12,80 12,4 13,30 — 12,75 13,i 12,7 12,3 12,55 12,8 — 12,80 12,9 12,30 13,o 12,2 12,65 12,7 12,7 12,55 12,35 12,65 12,6 12,15 11,6 12,05 11,90 11,4 10,99

r 3,90 4,o 4,15 4,00 3,6 3,3 4,10 3,2 4,oo 3,55 3,55 3,45 3,70 3,50 4,15 3,55 4,20 3,6 3,50 3,05 3,4 3,60 — 4,00 3,4 3,3 3,7 3,60 3,0 3,10 3,45 3,2 3,25 3,4 3,3 3,40 3,5 3,1 3,40 3,60 3,50 3,0 3,20 2,7 3,25 3,10 2,7 2,80

t 19,10 1 9,15 18,05 18,35 19,25 18,6 18,50 17,9 19,io 17,75 17,05 16,50 18,95 18,45 17,40 — 17,55 17,6 18,50 — 18,2 18,00 18,15 18,45 19,0 19,3 17,1 18,00 18,o 17,70 18,50 16,2 17,05 — 17,6 18,15 17,4 18,8 — 17,95 16,75 — 19,90 18,7 16,85 16,00 16,8 16,35

V 1,65 1,75 1,75 1,90 1,70 1,70 1,90 2,30 1,55 1,80 1,50 1,80 1,85 1,65 1,55 1,90 1,75 1,80 1,85 1,80 1,70 ] ,05 1,75 1,55 1,85 1,65 1,90 1,70 1,70 1,60 1,75 1,05 1,80 1,60 1,55 1,80 1,80 1,75 2,00 1,50 1,85 1,65 1,90 1,60 1,55 1,75 1,60 1,40

y 3,35 3,50 3,35 3,30 3,20 3,05 3,15 3,30 3,20 3,00 3,20 3,10 3,40 3,15 — 3,20 3,15 2,95 3,10 3,10 2,90 3,20 3,20 3,60 3,30 3,25 2,75 3,30 3,30 3,20 3,25 — — 3,30 3,05 3,30 3,40 3,20 3,10 2,75 3,00 3,25 3,35 2,90 3,35 3,05 2,65 2,60

1



Foetorius vulgaris s.
Tabelle IS".
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E^ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

a 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 a

b 97,86 97,60 102,91 99,11 95,27 97,43 99,09 95,58 101,17 101,44 100,13 101,03 99,07 102,22 101,32 101,20 99,06 101,47 102,00 100,93 104,01 102,81 100,93 100,13 103,49 1 03,50 99,19 102,43 102,30 102,17 ,104,08 101,91 101,23 100,54 97,80 101,37 102,19 98,34 — 101,51 104,61 100,28 98,86 102,76 101,10 102,81 103,14 102,77 b

c 57,28 63,30 60,43 55,67 60,02 57,95 55,97 59,03 58,00 60,97 59,30 58,44 58,20 60,74 60,18 64,13 60,48 58,21 56,21 56,95 59,49 60,77 58,73 58,78 59,86 56,70 53,94 60,57 60,71 58,61 — 59,67 63,87 — — 61,92 58,46 58,71 59,57 58,78 —

.

54,40 54,87 55,78 c

d 45,22 45,90 44,25 43,01 44,70 43,07 44,64 44,41 44,99 44,09 44,94 42,89 44,85 45,62 46,20 44,80 44,32 30,44 44,86 43,31 45,45 44,38 44,98 46,50 46,36 43,51 44,86 45,46 44,29 47,34 44,20 46,11 45,90 45,21 44,99 46,15 46,00 — 46,30 45,87 46,35 47,43 46,15 50,21 45,49 47,76 45,76 d

e 52,76 53,47 52,46 48,53 50,06 49,23 53,42 51,43 53,31 52,10 53,74 51,58 51,71 51,19 54,37 51,66 53,33 51,53 51,93 52,47 51,60 52,40 53,07 55,29 54,84 54,44 50,27 54,32 53,04 50,81 52,92 53,48 52,93 53,01 51,51 52,67 53,57 54,27 — 53,55 53,15 — 56,43 53,41 57,06 50,07 51,27 50,54 e

f 24,12 22,70 18,58 22,04 22,22 21,28 21,16 21,30 24,84 22,57 20,13 24,01 21,56 20,90

27,96

23,17

22,43 22,83 24,03 24,59 24,60 23,26 21,80 24,40 24,53 21,89 23,65 24,35 23,64 25,30 16,91 22,10 26,50 23,56 25,24 — — — 24,42 — 25,28 28,00 26,41 21,11 20,97 26,08 24,34 f

£ 27,26 30,52 29,08 26,11 27,58 28,21 29,80 26,49 30,82 27,16 32,98 32,89 28,63 29,10 34,08 34,13 28,04 29,24 28,97 28,34 29,14 29,28 31,72 29,57 27,56 27,03 29,46 28,95 27,44 31,56 31,37 .-

—

28,96 27,12 29,49 — — — 32,22 30,77 29,77 30,00 29,61 32,46 28,06 29,98 28,81 g

h 22,23 22,70 23,20 21,91 21,71 22,56 24,39 21,56 24,97 22,31 25,00 21,37 21,96 24,53 24,13 22,43 23,36 21,03 22,72 23,39 24,33 24,23 22,04 22,64 20,81 22,57 23,54 21,87 23,26 24,55 22,51 23,49 21,09 23,87 — 21,48 — 24,55 23,35 23,87 23,00 22,93 25,91 21,27 22,49 21,88 h

i 20,47 20,55 20,35 20,51 19,79 20,51 20,90 20,78 21,97 20,47 21,97 20,31 19,70 21,75 20,77

40,61

22,40 20,56 20,83 20,16

42,72

18,71 21,79 20,19 21,68 21,23 20,48 20,27 21,21 19,75 20,51 21,49 21,28 21,83 19,67 20,27 21,40 21,43 20,66 21,88 20,22 21,12 20,78 21,28 19,16 23,29 20,23 18,59 18,80 i

k 43,34 41,00 43,61 42,42 41,38 39,74 44,51 43,11 43,56 45,67 45,33 43,68 41,95 43,38 44,83 44,00 43,52 43,12 41,71 44,25 41,04 44,17 43,82 42,32 42,70 41,21 42,49 43,88 43,13 43,93 43,24 44,26 41,37 42,25 42,85 41,32 41,27 43,65 44,89 41,85 40,43 41,51 44,83 43,42 42,28 42,37 k

1 28,26 28,24 29,20 28,41 26,31 28,72 29,16 28,05 29,39 29,26 28,91 28,02 29,42 28,97 29,70 28,36

60,72

28,66 28,04 28,72 28,17 29 i4 28,88 27,40 28,11

55,69

29,03 28,57 27,83

50,54

28,38

45,13

28,15 28,26 29,52 29,47 29,60 30,05 31,78 30,17 29,94 28,37 29,36 28,87 29,37 30,34 28,28 29,61 29,69 29,09 29,68 28,96 1

n 43,47 62,55 59,92 51,97 44,19 53,59 52,13 51,95 57,22 48,29 62,55 62,30 50,92 62,43 59,15 56,80 58,21 45,93 48,60 42,78 56,95 42,05 43,48 45,71 57,84
— — — 41,15 54,12 — 49,86 58,57 57,34 32,30 — — 62,01 37,52 — — n

55,03 54,47 55,88 55,03 52,02 52,82 56,00 54,54 55,65 54,33 55,19 54,70 55,14 54,76 55,70 54,86 53,33 55,01 54,74 53,14 54,01 54,81 54,88 54,30 54,17 53,51 54,59 54,13 53,80 56,05 54,57 56,48 59,37 53,97 54,04 54,67 54,27 54,01 55,78 55,66 53,65 53,14 54,86 56,18 52,29 52,77 52,54

P 55,95 54,98 56,38 55,03 53,89 53,84 55,48 54,80 56,17 55,12 56,24 54,20 55,41 55,55 56,76 55,92 57,06 56,07 56,07 53,40 55,35 55,35 54,88 55,64 55,52 54,32 54,59 54,67 53,53 56,32 55,39 55,93 56,28 54,76 55,14 55,77 55,37 55,12 55,78 56,78 54,21 53,71 55,15 55,31 51,99 52,77 51,39 p

q 33,04 32,78 34,26 33,50 13,41 34,10 34,06 32,99 34,56 29,13 33,64 33,54 35,09 34,39 34,35 33,55 34,53 33,64 34,58 34,18 33,15 35,70 34,13 35,21 34,23 33,24 33,92 34,64 34,83 35,19 33,56 35,52 33,42 34,70 34,89 34,98 34,76 34,45 35,38 35,40 34,71 33,67 35,08 35,15 34,18 33,87 q

r 9,80 10,09 10,49 10,19 8,94 8,46 10,58 8,31 10,40 9,32 9,33 9,08 9,76 9,26 11,14 9,45 11,20 9,61 9,34 9,74 9,09 9,62 10,71 9,14 8,89 10,00 9,73 8,12 8,42 9,39 8,73 8,86 9,29 9,04 9,33 9,61 8,54 9,42 10,04 9,79 8,43 9,14 7,84 9,46 9,15 8,09 8,63 r

t 47,99 48,30 45,64 46,75 49,17 47,69 47,74 46,49 49,67 46,59 44,81 43,42 50,00 48,80 46,55 46,80 47,00 49,40 48,66 48,13 48,53 49,40 51,07 52,02 46,21 48,65 48,71 48,09 50,34 44,20 46,52 — 48,22 49,79 47,80 51,79 — 50,07 46,85 — 56,85 54,28 49,05 49,04 50,37 50,38 t

V 4,14 4,41 4,42 4,84 4,34 4,36 4,90 5,97 4,03 4,72 3,94 4,74 4,88 4,36 4,n 5,06 4,66 4,81 4,94 4,81 4,55 5,21 4,68 4,15 4,97 4,45 5,13 4,59 4,60 4,35 4,76 4,50 4,91 4,37 4,19 4,94 4,94 4,82 5,51 4,18 5,17 4,49 5,43 4,64 4,51 5,11 479 4,31 V

y 8,41 8,83 8,47 8,41 8,17 7,82 8,15 8,57 8,32 7,87 8,41 8,16 8,97 8,33 8,52 8,40 7,88 8,28 8,28 7,75 8,55 8,55 9,64 8,87 8,76 7,43 8,92 8,93 8,69 8,84
—

9,02 8,35 9,05 9,34 8,81 8,59 7,67 8,39 9,13 9,57 8,42 9,75 9,01 8,94 8,01 y



F. vulgaris s

Tabelle O.
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j2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 14 15

a 32,70 32,25 32,20 32,10 31,90 30,15 29,85 29,75 29,55 29,15 28,85 28,75 27,90 27,65 27,4

b 33,o 32,55 32,90 32,75 32,70 31,65 — 30,95 30,95 30,45 30,00 30,45 29,25 29,15 29,oo

c 18,45 17,85 17,55 18,oo 16,55 — 17,5 16,50 — — 15,30 15,65 15,oo —

d 15,4 14,50 14,90 14,85 — 14,20 — 14,30 13,50

e 16,7 15,60 16,00 16,35 16,35 15,10 — — ] 5,15 15,0 14,40 14,50 — — —

f 8,o 8,00 5,50 7,70 6,95 6,65 8,85 7,70 — 7,05 7,15 6,60 7,70 7,75 G,60

g 9,7 9,25 8,85 9,io 9,05 8,50 9,20 9,40 8,55 7,80 8,55 7,95 8,00 8,30 —

b pv 6,95 6,80 7,10 6,70 6,25 6,70 7,40 6,45 6,50 6,75 5,95 6,10 6,25 6,20

i 6,05 6,70 6,85 6,15 6,10 5,45 5,75 5,35 5,45 5,35 5,35 5,15 5,15 5,15 4,75

k 13,95 13,35 13,35 14,oo 12,80 12,50 12,35 12,40 12,25 12,05 1 1,95 11,40 11,30 11,10

7,75

1 9,60 9,50 9,05 9,35 8,50 8,60 8,35 8,65 8,65 8,25 8,05 8,25 7,95 7,95

n , 18,0 19,4
—

17,35 16,5 16,70 16,8 17,1 15,00 15,2 15,65 15,45 14,7 14,6 14,4 14,4 13,4

p 17,65 16,7 17,10 16,7 16,9 15,25 15,3 15,85 15,55 14,7 14,8 14,4 14,8 13,9

q 11,10 11,25 10,55 11,05 10,75 10,15 9,55 9,95 10,10 9,80 9,25 9,45 9,40 9,15

r 2,90 2,70 2,65 2,55 2,80 2,45 2,65 2,35 2,35 2,15 2,40 2,25
_

2,35 2,20

t H,7 16,50 14,70 16,05 15,55 15,20

1,60

— — 15,70 — 14,45 15,15 15,20 15,05 14,25

V 1,55 1,60 1,35 1,60 1,40 1,35 1,20 1,60 1,30 1,15 1,05 1,15 1,20 1,20

y 2,75 2,80 2,80 2,80 '2,40 2,75 2,55 2,30 2,55 2,40 2,25 2,35 2,55 2,40 2,io

\

F. vulgaris £. Tabelle I».

t- <N
CO IN
T* I©
<N i—

1

Si

<N

COo
CO

r-i

IN
r—

1

I©

(N

o
CO

N
CO

U3

CO
r-l

r—

t

r-l

<*
CO
1—1

CO

CO
to
CO
rH

i-S Cm
§ "5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

a 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 a

b 100,91 100,93 102,17 102,02 102,51 104,97
\

— 104,03 104,74 104,46 103,98 105,91 104,83 105,42 105,84 b

c

d

e

56,42 — 55,43 54,67 56,42 54,89 — 58,82 55,84 — 53,21 56,09 54,25 — c

47,09 44,96 46,27 46,26 — 47,09 — 48,06 45,68 - — — — — — d

51,07 48,37 49,69 50,93 51,25 50,08 — — 51,27 51,46 49,91 50,43 — — — e

f 24,46 24,81 17,08 23,99 21,78 22,95 29,65 25,88 — 24,18 24,78 22,95 27,59 28,03 24,09 f

S 29,66 28,68 27,48 28,35 28,37 28,19 30,82 31,59 28,93 26,75 29,63 27,65 28,67 30,02 —
g

h 22,63 21,55 21,12 19,16 2],oo 20,73 22,44 24,87 21,82 22,30 23,39 20,69 21,86 22,60 22,63 h

i 18,50 20,77 21,27 22,61 19,12 18,07 19,26 17,98 18,44 18,35 18,54 17,91 18,46 18,62 17,33 i

k 42,66 41,39 41,46 43,60 40,12 41,46 41,37 41,68 41,46 41,34 41,42 39,65 40,51 40,14 — k

1 29,36 29,45 28,10 29,12 26,64 28,52 27,97 29,07 29,27 28,30 27,90 28,69 28,49 28,75 28,28 1

n — — 55,90 — 60,81 — — — — — — — — — — n

53,06 51,16 51,86 52,33 53,61 49,75 50,92 52,61 52,28 50,42 50,61 50,09 51,61 48,46 —

P 53,97 51,78 53,11 52,02 52,98 50,58 51,25 53,21 52,62 50,42 51,30 50,09 53,04 50,27 —
p

q 33,94 34,88 32,76 34,42 33,70 33,66 31,99 33,44 34,18 33,62 32,06 32,87 33,62 33,09 —
q

r 8,87 8,37 8,23 7,94 8,77 8,12 8,87 7,89 7,95 7,37 8,32 7,82 8,42 7,95 — r

t 54,13 51,16 45,65 50,00 48,74 50,41 — — 53,13 — 50,08 52,69 54,48 54,25 52,01 t

V 4,74 4,96 4,19 4,98 4,39 5,01 4,52 4,03 5,41 4,46 3,99 3,65 4,12 4,34 4,38 V

y 8,41 8,68 8,69 8,72 7,52 9,12 8,54 7,73 8,63 8,23 7,80 8,17 9,07 8,68 8,66 y

1



F. erminea s Tabelle Q.
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gs§ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 iS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

a 46,0 44,9 44,o 44,0 43,9 43,7 43,7 43,6 42,9 42,8 41,5 — — 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

b — 46,5 46,3 44,7 — 45,o 44,5 43,5 43,3 43,9 42,3 44,8 43,2 — 103,5 105,2 101,6 — 103,o 101,8 99,7 100,9 102,5 101,9

c — — — 27,i 25,8 25,4 26,2 27,i 26,o 26,i 25,5 26,6 — — — — 61,6 58,7 58,i 59,9 62,i 60,6 61,o 61,4

f — 9,9 10,9 10,7 10,5 10,2 12,6 ll,o 12,o 7,6 9,9 10,4 — — 22,o 24,8 24,3 23,9 23,3 28,8 25,2 27,9 17,7 23,8

h 11,9 11,2 12,5 11,5 11,5 H,i 12,2 1M 11,3 10,3 11,9 12,4 11,5 25,9 24,9 28,4 26,i 26,2 25,4 27,9 26,i 26,3 24,i 28,7

k — 19,3 19,0 — 18,6 19,i 18,9 18,6 18,5 18,9 18,0 19,0 18,5 — 43,o 43,2 — 42,4 43,7 43,2 42,6 43,2 44,i 43,4

n 18,4 29,0 24,o 25,3 — 20,8 15,0 17,7 — 25,9 19,6 22,9

25,i

21,0 40,0 64,6 54,5 57,5 — 47,6 34,3 40,6 60,5 47,2

P 26,3 25,5 25,5 25,7 25,2 25,o 25,2 25,0 24,6 24,5 23,7 55,o 56,8 57,9 58,4 57,4 57,2 57,6 57,3 57,3 57,2 57,i

t 23,3 20,8 22,3 21,5 — 20,5 22,3 21,5 22,6 20,o 20,6 — — 50,6 46,3 50,7 48,9 — 46,9 51,o 49,3 52,6 46,7 49,6

V 2,io 2,30 2,io 2,35 2,30 2,05 2,50 2,05 2,oo 2,io 2,io 2,oo 2,20 4,5G 5,io 4,77 5,34 5,24 4,69 5,72 4,70 4,66 4,90 5,06

y 4,oo 4,05 4,oo — 3,80 4,05 4,20 4,00 4,20 4,oo 4,35 4,25 3,25 8,70 8,80 8,70 —
8,26 8,80 9,13 8,70 9,13 8,70 9,45

i

F. erminea 9. • Tabelle I* •
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1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7

41,3 40,5 40,o 39,5 39,3 38,5 38,4 — 100 100 100 100 100 100 100

42,2 41,o 41,4 40,4 40,o — 39,4 41,o 102,2 101,2 103,5 102,3 101,8 — 102,6

24,o 23,6 23,4 22,3 — 22,9 22,7 — 58,1 58,3 58,5 56,4 — 59,5 59,i

10,7 8,9 9,5 9,6 9,3 10,o 10,o 11,4 25,9 22,o 23,7 24,3 23,6 26,o 26,o

10,8 9,6 10,o 9,1 9,9 9,7 9,3 11,0 26,i 23,7 25,o 23,o 25,2 25,2 24,2

17,6 17,4 16,8 17,3 16,8 16,4 16,7 18,0 42,6 42,9 42,o 43,8 42,7 42,6 43,5

8,2? 15,8 16,i 15,2 7,0 — — 6,6 19,8? 39,o 40,2 38,5 17,8 — —
22,8 22,5 22,2 22,4 22,o 21,8 21,2 23,o 55,2 55,5 55,5 56,7 56,0 .56,6 55,2

20,7 19,5 20,8 19,o 19,2 19,6 20,2 20,i 50,i 48,i 52,o 48,i 48,8 50,9 52,6

1,90 1,90 1,90 1,90 1,80 1,80 1,80 1,85 4,60 4,69 4,75 4,81 4,58 4,67 4,69

3,65 3,90 3,35 3,50 3,80 3,40 3,70 4,05 7,93 8,48 7,28 7,61 8,26 7,39 8,04



Tabelle S.

F. boccamela.
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1

Br. M.

2 3 % 5 9 8

tn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

a — — — 39,o 38,3 37,i 36/J — — — 40,6 — 40,2 47,o 52,6 55,7 53,o 55,8 55,o 53,7 46,o 43,7 49,4

b 39,o 39,5 38,2 38,7c 40,1 38,2 38,o — — — 42,4 — — — 52,6 55,8 53,9 57,o 55,8 56,3 46,8 45,5 51,o

c — 21,4 21,6 23,5c 22,2 — 21,2 — — — — — — — 30,3 — 31,8 31,o 33,7 32,o 32,8 25,5 26,2 28,8

d 18,5 17,3 17,6 — 18,2 17,8 17,o — — — 19,i 18,6 17,4 20,3 22,9 — 23,o 22,o 23,2 23,o 23,3 — 19,8 22,4

24,oe 21,7 19,9 19,2 21,60 19,4 18,5 18,7 — — 20,8 19,7 18,4 23,8 25,5 i
— 28,o 26,6 27,7 27,8 29,6 — 22,6

f 7,7 8,8 8,7 9,10 10,0 10,1 10,6 8,o 10,o 8,3 10,5 9,7 9,6 — 12,i 11,2 10,i 9,7 12,o 10,7 10,5 - 11,2 12,7

g 12,3 11,6 11,2 10,6 10,6 11,3 10,3 11,5 10,2 13,2 11,7 12,8 12,3 15,4 14,o 15,5 —
1 5,6 15,3 17,4 - 12,8

b 9,2 9,1 8,9 9,25 9,5 9,4 9,2 8,3 8,9 8,1 10,7 9,3 9,4 10,1 11,7 10,o 11,7 12,o 12,6 12,2 12,3 — 9,9 11,7

i 9,0 7,8 8,2 8,55 8,2 7,5 7,3 7,3 7,8 6,3 8,6 8,5 7,5
|

—
1

11,5 9,5 12,6 11,5 ! 12,4 13,o — — 9,2 10,2

k 17,0 16,9 16,6 17,15 15,8 15,2 15,0 16,1 — 14,1 17,1 17,3 17,0 i 21,7 24,1 22,3 25,7 24,5 25,3 25,i 24,4 20,5 19,6 22,6

1 ll,i 11,4 10,9 10,85 11,3 10,5 10,9 10,9 11,3 9,7 12,3 12,3 12,6 14,3 15,8 15,7 16,o 15,4 16,7 16 15,4 13,8 12,6 15,7

m ioy, ioy, 97* — 10 10 10 — 9 3A 9 11 8V> 11 — 14 12V, 13 12»/, 13 1
/, 12V, 13 — 11 12

n 23,7 — — 17 18,4 — — — — — 21,5 — 31 — 33,2 31,o 16? 35,o 34,3 23,2 5,5 —
21,8 21,2 21,0 21,4 20,7 19,6 19,3 20,4 20,3 17,8 22,7 22,7 23,0 27,0 30,6 27,5 32,5 30,4 33,4 — 31,7 25,8 24,2 [ 28,5

P 22,o 21,7 21,4 21,4 21,1 19,9 19,7 20,5 20,5 18,4 23,2 22,5 23,4 27,4 31,o 27,9 32,2 30,4 33,o 32,6 31,7 25,8 24,3 28,8

q 13,3 13,5 13,3 12,95 13,4 12,6 12,8 12,3 13,4 11,6 14,4 14,2 15,o 17,o 19,7 18,o 19,8 18,7 20,i 19,6 19,9 16,4 15,i 18,i

r 4,3 3,7 3,2 4,15 3,6 3,0 3,0 3,4 3,1 2,5 3,7 !
3,2 3,3 4,o 5,2 4,6 6,2 5,7 6,5 6,2 5,7 4,2 4,2 ; 4,5

t 19,3 19,2 19,3 19,70 18,8 19,0 18,o — — 19,5 19,6 18,7 21,2 23,4 — 23,o 22,3 23,7 23,5 23,5 — 20,7 24,o

u 4,45 4,30 4,35 — 4,75 4,05 4,25 4,20 4,75 4,oo 4,90 4,65 4,75 5,75 6,40 6,30 6,io 6,45 5,95 6,05 6,25 5,25 4,95| 5,65

V 1,90 1,65 1,75 — 2,35 1,95 1,99 1,80 2,30 1,70 2,20 1,80 2,30 2,45 3,00 2,85 2,90 2,95 3,35 3,05 3,10 2,80 2,10 2,30

w 4,G0 4,75

1,85

4,80 — 4,95 4,75 4,70 4,60 5,20

;

4,20 5,15 5,15 5,15 6,30 7,15 6,45 6,85 6,60 6,65 6,45 6,85 5,60 5,25 6,10

X 0,95 1,00 — 1,20 0,85 1,00 0,75 0,8O 0,85 1,00 1,15 1,20 1,40 1,50 1,55 1,75 1,70 1,80 1,75 1,60 0,90 1,35 1,40

7 3,45 3,45 3,35 3,65 3,20 3,45 3,25 3,60 — 3,70 3,60 3,25
!

4,00 5,00 4,15 5,20 4,65 5,05 5,30 — 4,15 4,00 4,55

|
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c 60,26 57,96 — 57,45 — — — 57,60 57,09 ' 58,49 60,39 58,19 61,08 55,43 59,95

d — 47,52 47,98 46,07 47,04 43,28 43,19 43,54 41,29 41,51 41,58 41,82 43,39 — 45,31 45,34

e 55,38 50,65 49,86 50,68
i

51,23 45,77 50,64 48,48 50,27 50,19 49,64 50,54 55,12 — 51,71 48,58

f

g

23,33 26,11 27,22 28,72 25,86 23,88 — 23,00 18,19 18,30 21,50 19,45 19,55 — 25,63 25,71

— 27,67 28,57 30,62 32,51 31,84 26,17 29,28 27,82 — 27,95 27,82 32,40 — 29,29 —
h 23,72 24,80 25,33

1

24,93 26,35 23,38 21,49 22,24 21,01 22,64 22,58 22,19 22,90 — 22,65 23,68

i 21,92 21,41 20,21 19,78 21,18 18,65 — 21,82 22,62 21,70 22,22 23,63 — — 21,05 20,65

k 43,97 41,25 40,97 40,65 42,12 42,29 46,17 45,82 46,14 46,23 45,34 45,64 45,49 44,56 44,85 45,75

1 27,82 29,50 28,30 29,54 30,29 31,34 30,42 30,04 28,72 29,05 29,98 29,09 28,69 30,00 28,83 31,73

m — 26,11 26,95 27,10 27,09 27,36 — 26,61 23,34 23,58 24,19 22,73 24,21 — 25,19 24,29

n 43,59 48,04 — — 52,95 — — 58,93 59,60 58,49 28,69 63,64 63,87 50,43 12,59 —
54,87 54,05 52,83 52,30 55,90 57,21 57,45 58,17 58,35 57,36 59,97 — 59,03 56,08 55,39 57,69

P 54,87 55,09 53,64 53,38 57,14 58,21 58,29 58,93 57,81 57,36 59,14 59,29 59,03 56,08 55,60 58,30
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t 50,51 49,09 51,21 48,78 4S,o3 46,52 45,11 44,48 41,29 42,07 42,49 42,73 43,76 — 47,36 48,58

u — 12,40 10,91 11,51 12,07 11,81 12,23 12,16 10,95 12,17 10,65 11,00 11,64 11,41 11,32 11,44

V — 6,13 5,25 5,39 5,42 5,72 5,21 5,70 5,21 5,56 6,00 5,54 5,77 6,09 4,80 4,65

w — 12,92 12,80 12,74 12,68 12,81 13,40 13,59 12,30 12,45 11,83 11,73 12,75 12,17 ]2,oi 12,34

X — 3,13 2,29 2,71 2,46 2,98 2,98 2,86 3,14 3,21 3,22 3,18 2,98 1,95 3,09 2,83

7
— 9,53 \ 8,62 9,35 9,11 8,08 ; 8,51

'

9,50 9,33 8,77 9,05 9,63 — 9,02 9,15 9,21

i
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Kinleitung.

Wenn wir ans der Summe der Einzeluntersnchungen, welche die

Erforschung des Differenzirungsganges der Ascomyceten-Frueht zum Gegen-

stande haben, einen gemeinsamen Kern herauszuschalen versuchen, so drangt

sich ans die Tbatsacbe auf, dass die Resultate der Autoren in einem wesent-

lichen Punkte erbeblich differiren.

Auf der einen Seite steheu die Untersuchungen De Bary's 1

) an

Eurotium and Erysiphe. Brefeld's 2
) an Penicillium, Gilkinet's 3

) an Sordaria,

Janczewski's 4
) an Ascobolus, Stahl's 5

) an Collema, Van Tieghem's 6
) an

Chaetomium, TulasneV) mid De Bary's 8
) an Peziza confl.uens, Woronin's*)

an Ascobolus u. s. w.

1
)

Beitriige zur Morphologie und Physiologie dor Pilze, III.

2
)
Botanische Untersuchungen iibcr Sehimrnelpilze, II.

») lleclierckes morphologiques sur les Pyrenomycetes, I. Sordariees. Bull, de 1'acad

de Bol. 1874.

4
)
Morphologisohe Untersuchungen \\Y>ox Ascobolus furfuraceus. Bot. Ztg. 1871, pag. 257

5) Beitriige zur Entviekelungsgescbichte der Flechten. Heft I. Leipzig 1877.

«) Sur le developpement du fruit des Chaetomium. Compt. rend. Dec. 1875.

1) Note sur les phenomenes de copulation. Ann. so. ser. V, torn VI, pag. 211.

8
) Ueber die Pruchtentwickelung der Ascomyceten. Leipzig 1863.

s
) De Bary und Woronin, Beitriige II.

26*
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Sie ergaben in Uebereinstimmung die Existenz einer deut-

lichen primordialen Differenzirung in ein Asken erzeugendes

Element und in Hiillhyphen.

Auf der anderen Seite liegt vor die von Brefeld 1
) ernirte That-

sache, dass bei gewissen Discomyceten eine Differenzirung dieser

Art nicht vorhanden ist.

Es lag nun nahe, zu untersucben, ob dieser Differenzirnngsmangel eine

allgemeinere Erscheinung in der Ascomyceten-Klasse darstelle, oder ob

er nur auf sporadische Falle unter den Discomyceten beschrankt sei; ins-

besondere gait es festzustellen, ob aucb Pyrenomyceten ihn besitzen.

Vom Jahre 1876 ab unternahm ich die Priifung dieser Frage, und

wandte meine Untersuchungen zunachst der Clattung Chaetomiwm zu, da mir

zufallig verscbiedene Arten derselben zu Gebote standen. Sodann ging ich

zur Gattung Sporormia liber.

Das Resultat war in beiden Fallen ein positives; und so durfte es

denn als Thatsaehe ausgesprochen werden, dass der Mangel primordialer

Differenzirung nicht bloss bei Discomyceten, sondern auch bei

Pyrenomyceten stattfindet. 2
)

Unterdessen hatte auch Bauke an Pleospora ein almliches Resultat

gewonnen. 3
)

Ftir Chaetomiwm speciell ergab sich, dass dieses Genus binsichtlich

des morphologischen Aufbaues und des eigenthtimlichen Differen-

zirungsganges der Schlauchfrucht einen besonderen, bisher un-

bekannten Typus darstellt.

1
) Myoologische Untersuchungen. Bericht der Naturforschorversammlung zu Hamburg

1876. Vergleiche auch: Brefeld, Entwickelungsgeschichte der Basidiomyceten. Bot. Ztg. 1876,

pag. 49, und Schimmelpike, lieft IV.

2
)

Vergi. meine vorlaufige Mittheilung : Untersuchungen tiber Chaetomium. Sitzungs-

bericht des Bot. Vereins d. Brov. Brandenburg, Juli 1877.

3
)
Zur Entwickelungsgeschichte der Ascomyceten. Bot. Ztg. 1877.
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Dnrcb. Brefeld's 1
) Untersachungen 1st femer an gewissen Pezizen

die Entdeckung eigenthiiinlicher winziger Fructificationsorgane gemacht worden,

welche vom morphologisehen Gesichtspunkte aus als Conidientrager aufzufassen,

aber vor gewohnlichen Tragern dadurch ausgezeichnet sind, dass ihre Ab-

schniirungsproducte nicht zur Keimung gebracht werdeu konnen. Ihre etwaige

Function als Sperm alien isl nach den Untersuchungen ausgeschlossen. Bre-

feld fasst sie daher als „rudimentare Organe" auf.

Yon der Ueberzeugung geleitet, dass ein eventueller Nachweis, ob

diese Organe eine weitere Verbreituug in der Ascomyceten-Gruppe besitzen

oder nicht, von wissenschaftlichem Werthe sein mirde, priii'te ich verschiedene

Pyrenomyceten-Gattungen auf die Gegemvart dieser Organe and erhielt,

zunachst fiir Chaetomiwn and Sordaria, wiederum ein positives Resultat.

Bekanntlicli hat audi Van Tieghem die Chaetomien entwickelungs-

geschichtlich studirt und seine Resaltate im Jahre 1875 mitgetheilt (1. c).

Zu meinem Bedauern habe ich diese Resultate nicht bestatigen konnen.

Wahrend nllmlich die von mir untersuchten Chaetomien eine

Differenzirung in ein spiraliges Ascogon und in Iiullhyphen

niemals erkennen liessen, behaaptet Van Tieghem, dass eine solche

wirklich vorhanden sei; und wahrend ich fiir verschiedene Arten die Exi-

stenz einer Conidienfructification mit wissenschaftlicher Sicherheit nach-

zuweisen im Stande bin, glaubt Van Tieghem behaupten zu miissen, dass

die Chaetomien der Conidienbildungen vollig entbehren.

Der Umstand, dass mich ein gliicklicher Zufall vor und wahrend der

Untersuchung in den Besitz von culturfahigem Material verschiedener bekannter

und neuer Arten gelangen liess, bestimmte mich, gleichzeitig Beitrage zu einer

auf die Entwickelungsgeschichte gegriindeten Monographic der Gattung zu

i) Gesellschaft naturf. Freimde zu Berlin 1875. Bericlit der Hamburger Naturforscher-

Versammlung 1876. 1- c.
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liefern. Eine solche ist, in Anbetracht der seit Linger Zeit herrschenden Con-

fusion, ein Bediirfhiss.

Die Arbeit ist das Product mehrjahriger, zura Tbeil sehr miilisamer

Culturen und Beobachtungen, die ich auf Anregimg des Herrn Professor

Brefeld im Jahre 1876 unternahm und naeh seinem Weggange von hier ira

Laboratorium des Herrn Professor Kny zu Ende fiihrte.



Zur Enttvic~kelu¥Kjsgeschichte der Ascomyceten. (p. 7) 203

Historiscke Entwickelung der Chaetomien-Kenntniss.

Die Geschichte der Gattung lasst sich — entsprechend der Geschichte

der mycologischen Bestrebungen iiberhanpt — in zwei Abschnitte gliedern.

In der erst en Periode ist naturgemass nur der rein descriptive,

systematische Standpunkt vertreten. Ausschliesslicb nach Auffmdung, diagno-

stischer Feststellung und Unterscheidung der einzelnen Arten strebend, halt

sie sich nnr an die alleroberfiachlichsten Eigenschaften vorzugsweise desjenigen

Organs, das in Folge seiner relativ bedeutenden Grlisse und holien Ansbildung

der mikroskopischen Beoliachtung am leichtesten zuganglich erscheint — des

Perithecinms.

Der ganzliche Aiisschluss entwickelungsgeschichtlich zosammenhangender

Beobachtungen musste nothwendigerweise dahin fiihren, dass man blosse

Altersstadien der Schlauchfrncht, die bei ein. und derselben Art namentlich

in Bezug auf Form des Perithecinms und auf die Haarbildung habituell in

der That recht different sein konnen, oder audi blosse, durch die Einflilsse

des Substrats bedingte Abanderungen als ebensoviele Arten ansprach. Und

da man, wenigstens anfangs, noch nicht zur Erkenntniss von dem Bane des

sogenannten Nucleus gelangte, so warden audi nicht schlauchfruchtige Pilze,

wenn sie nur habituelle Aehnlichkeiten mit wirklichen Chaetomien zeigten, ohne

Weiteres in den Rahmen der Gattung eingefiigt. Es diirfte daher kaum zu

verwundern sein, dass von den im Laufe von sechs Decennien geschaffenen

Arten sich nur ein geringer Bruchtheil als wirklich existenzfahig erweist, so

dass die auf die Beschreibungen sammtlicher Arten aufgewandte Miihe zu dem

systematischen Endresultat in keineswegs befriedigendem Verhaltnisse steht.
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Gottfried Kunze, der Begriinder des Genus (1817), erkannte in den

hochst eigenartigen Excrescenzen der Schlauchfrucht den Hauptcharakter der

Gattung, die er mit dem bezeiclmenden Namen Chaetomium (von %aix(aixa,

Haarschopf, abgeleitet) belegte. 1
) Man verdankt seiner Scharfsichtigkeit die

Entdeckong zweier, nocli heute bestehender cbarakteristiscber Arten: des Ch.

globosum 2
) and des Ch. datum. 3

) Er kannte (nach Fries) noch melrrere

andere Species und versprach eine Monographic der Haarpilze, die er jedoch

schuldig blieb. Seinem Forscherblick entging es bereits nicht, dass gewisse

Chaetomien „eine punktformige Oeffnung auf dem Sclieitel" besitzen. 4
)

Obwohl fur die Beurtheiluug der systematischen Stellung unserer

Gattung von Wichtigkeit, wurde diese Thatsaclie dennocb vou den Systemati-

kern damaliger und spaterer Zeit (mit allciniger Ansnalime Wall roth's und

Cor da's) ganzlich ignorirt und hat selbst in der Neuzeit noch keine Beachtung

gefunden.

Bald nach Griindung der neuen Gattung suchte Ehrenberg 5
) dieselbe

um zwei Species zu bereichern, jecloch mit wenig Gliick, da sein Ch. chartarum

mit Ch. globosum Kunze identisch, sein Ch. gelatinosum aber entweder nur

einen unentwickelten Zustand irgend eines anderen Chaetomium, oder aber —
und das ist am wahrscheinlichsten — ein Myxotrichum darstellt.

Zu dem bereits bekannten Ch. datum Kze. verfasste dann Greville 6
)

(1826) eine gate Charakteristik, von Habitusbildern begleitet, die mit als die

besten unter alien bisherigen Chaetomienzeichnungen angesprochen werden

diirfen.

Wenn der grosse Fries in seinem System a mycologicum 7
)
gerade

unserer Gattung eine fast stfefmiitterlich zu nennende Behandlung angedeihen

liess, so liegt der Grand hiervon seiner eigenen Aussage nach nur darin, dass

er der von Kunze in Aussicht gestellten Monographic nicht vorgreifen wollte.

!) Kunze u. Schmidt, Myeologische Hefte I, pag. 15.

2
) 1. c. pag. 15 u. 16; Tab. I, Fig. 9.

3
)
Kunze u. Schmidt, Deutschlands Schwiimme, Nr. 184.

*) Mycol. Hefte pag. 16.

5
)

Sylvae myo. Berol. pag. 27 (1818).

6
) Scottish Cryptog. Flora pag. 230.

7
)

Syst. myc. III. pag. 254.
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Er beschrankte sich flaher auf die Wiedergabe der bis 1829 veroffentlichten

Diagnosen (von Ch. globositm Kze.; Ch. chartanim Ehrbg.; Ch. gelatinosum

Ehrbg. und Ch, datum Kze.) und fiigte eine neue Art hinzu, die indessen,

wie spatere Untersuchungen lelirten, 1
)

in eine andere Gattung venviesen wer-

den muss. Die Tliatsache der Existenz einer Miindung, die nach den klaren

Beobachtungen des alien Kunze als ganz nnbezvveifelbar gelten muss, liess

der schwedische Mycologe vollstiindig ausser Betraclit. In seinem Systema
linden wir daher audi die Chaetomien der Abtheilung der Perisporiaceen

eingereiht in unmittelbarer Nachbarschaft von Erysiphe und Perisporium. Seine

spatere Aufzahlung der Pflanzen Scandinaviens (1849), welche nur die Namen

und schwedischen Standorte der damals bekannten Chaetomien auffubrt, und

wo sich auch eine neue zweifelhalte Art, Ch. hispidum, 2
) aufgestellt findet,

lasst uns unbegreiflicher Weise dieser WillkUr nocli einmal begegnen, trotzdem

unterdessen auch Corda in Wort und Bild aufs Neue die Gegemvart einer

Miindung dargethan. Auf die Autoritat des beriihmten Schweden bin hielten

alle spateren Systematiker an dieser Stellung fest. 3
)

Eine werthvolle Bereicherung erhielt die Gattung, die nach 1 Gjahrigem

Bestehen unter 7 Gliedern nur 2 wirklich existenzfiihige Arten aufzuweisen

vermochte, durch die Entdeckung von Ch. pannosum und Ch, depresswm seitens

Wallroth. 4
) Noch vier andere Arten stellte er auf, von denen eine, Ch, coc-

codes Wallr. , allerdings auch ein CJiaetomium darstellt, aber nur als ein

jiingerer Zustand, wahrscheinlich von Ch. crispatum Fkl., aufgefasst werden

darf. In seinem AVerke fiihrt er (1S33) 12 Chaetomien -Diagnosen auf, be-

gleitet von Anmerkungen und Synonymen-Angaben.

Mit Corda beginnt ein neuer Abschnitt der systematischen Periode.

Die Beobachtung wendet sich von jetzt ab auch den inneren Theilen der

Schlauchfrucht zu und fiihrt zu der Erkenntniss, dass die Chaetomien

Schlauchpilze sind; wiihrend die alten Beobachter sich das Perithecium

J
) Ch. pusillum Pr. = Venturis Chaetomium Corda.

2
)
Summa vegetabilium Soandinaviae, pag. 405.

3
)
So Eabenhorst, Deutschlands Krj"ptogamen-Flora ; Berkeley, Outlines of Brit.

Fungi; Fuokel, Symbolae; Cooke, Handbook; Karsten, Mycologia fennica- Saccardo
Fungi Veneti.

4
)
Flora cryptogamica Germaniae, II, pag. 265 ff.

Nova Acta XLII. Nr. 5. 27
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erfiillt dachten von einer gelatinosen Masse, in der die Sporen eingebettet

seien. 1
)

Cor da hat sich unzweifelhaft das Hauptverdienst nm die systematische

Kenntniss der Gattung erworben. Seine Icones fun g or urn sind das erste

and einzige Werk, in welchem eine grossere Anzahl (8) Chaetomium-Arten in

bildlicher Darstellung zur Veroffenflichung kam. Zwar fallen Corda's Chae-

tomien-Abbildungen im Allgemeinen niclit minder fliichtig mid scliematisch

ans, wie die meisten seiner sonstigen Zeiclimmgen, immerhin jedoch erscheinen

die Objecte in der Weise wiedergegeben, dass man Arten, wie sein Ch. Fie-

beri, murorum, indicum sicher wiedererkennt. Da Cord a von einigen Species,

z. B. von Cli. murorum, wirklich ganz correcte Ascusbilder giebt, so begreift

man fiiglich um so weniger, wie er zu der sonderbaren Auffassung des Ascus

als Stiitzschlaucli (Ascus suffultorius) kam, der die Sporenballen nicht um-

schliessen, sondern nur stiitzen soil. Die von Corda entdeckten Sporen-

schlauche hat dann Fries zuerst als wirkliche Asci angesprochen. 2
) Auch

die Sporenform sah sich Corda genauer an, als seine Vorglinger, und stellte

ausserdem die Anzahl der Sporen (8) fest. Bekanntlich der erste, der auf den

Gedanken kam, die mikroskopische Messung als specifisches Unterscheidungs-

mittel in die systematische Mycologie einzufiihren, zeigte Corda speciell auch

fur Chaetomium , dass einzelne Arten nach den Sporendimensionen unter-

scheidbar seien. Endlich kann es nicht dem geringsten Zweifel unterliegen,

dass der Verfasser der Icones die Miindung einzelner Arten deutlich

erkannte, 3
) wenn auch die diesbeziiglichen Abbildungen recht schematisirt

erscheinen. — Von den Corda' schen Arten sind iibrigens nur etwa die

Halfte haltbar.

Was den Zeitraum betrifft, der zwischen den Publikationen Corda's

und den systematischen Arbeiten Fuckel's liegt, so ist derselbe fiir die Er-

weiterung der Chaetomienkenntniss nahezu steril gewesen. Zwar sehen wir,

J
) Kunze 1. c. pag. 16.

2
) Summa veg. so. pag. 405.

3
)
Corda giebt, Icon. IV, pag. 37, fur Ch. chartarum Elirenborg ein „perithecium

ore pertusum" an und sagt in der Diagnose der Gattung : „Peridium dein ad apicem apertum".
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wie dann und warm einzelne neue Arten aufgestellt wurden, 1
) aber leider

kann man nicht sagen, dass sich audi nur eine derselben als lebensfahig

erweist. Audi Rabenhorst, der 1840 in seiner Kryptogamenflora Deutsch-

lands die damals bekannten Chaetomien zusamnienstellte, fand keine Veran-

lassung zur kritisclien Sichtung des bis dahin vorliegenden Materials.

Erst von Seiten Fuckel's ward der Umfang der Gattung wiederum

etwas erweitert dnrch die Anffindung zweier ausgezeichneter Arten, des Ch.

fimeti und crispatum, von welcher letzteren audi eine ganz trefFende Be-

schreibung geliefert wnrde. Ansserdem beobachtete er noch eine neue haltbare

Art (Ch. cuniculorum) und sucbte altere Diagnosen melirfacb zu erganzen und

zu verbessern. 2
)

In der Zeit, wo die durcli Tulasne eingefubrte Lebre vom Pleo-

morpbismus in vollem Flor stand, und man ins Extrem gehend den Glauben

hegte, es miisse jeder Schlauchpilz zum Mindesten nocb ein oder zwei

Fructificationen extra besitzen, war es kern Wunder, dass man aucli die

Chaetomien, zwar nicht mit Penicillium, Mucor und Hefe, aber doch mit

anderen Fructificationen bedachte. So sehen wir, wie der in dieser Beziehung

sehr freigebige Fuck el, olme jede wissenschaftliche Begriindung, bloss im

Hinblick auf zufallige Substratsgemeinschaft, verschiedenen CA.-Arten Myxo-

trichum -Formen zu octroyiren suchte, und audi Sporodum conophoides Cda.

und Conoplea Uspidula Sturm dem Ch. datum als Kuckuckseier unterzu-

schieben bestrebt war. Auch die von Niessl ausgesprochene Vermuthung,

dass Gymnosporium rlmophilum Preuss ein integrirendes Glied der Chaetomien-

entwickelung sei, entbehrt, wie meine Untersuchungen lehren werden, der

wissenschaftlichen Stiitze. 3
)

i) z. B. Ok m'mle Strauss in Sturm, Deutschl. Flora, Heft 34, Tab. 2, welches sehou

wegen seiner gefacherton Sporen niclit zu Ch. geliort; und Ch. graminicohim Babli.

2
)
Symbol, myc. pag. 90.

3
)

Die yon Berkeley und Broome Notices of British Fung, in Ann. and Mag. of

nat. hist. 1873 2\r. 1397 u. 1398 mit Tab. X, Fig. 14 u. 15 aufgestellten Arten Ch. rufulum

B. & Br. und glahrum B. rmissen Vv'egen der bedeutenden Abweichungen im Bau des Perithcciums

sowohl, als der Sporen und Schlauche von der Gattung Chaetomium durchaus getrennt werden.

Dasselbe gilt von Sac car do's (in Michelia) aufgestellten Arten Ch. calvescens und Ch, stercoreum.

Hansen in seinen „Fungi fimicoli danici" hat die wiehtigste Literatur iiber die

Gattung zusammengestellt und zwei neue Arten olme Diagnose angezeigt.

27*
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Nacli etwa 60jahrigem Bestehen der Gattung wandte man sich endlich

auch der Entwickelungsgeschichte zu.

Zunachst beschaftigte sich Van Tieghem (1. c.) 1875 mit derselben.

Er cultivirte, wie er angiebt, verschiedene Arten von der Spore aus und ver-

folgte die Entsteliungsweise der Peritbecien.

Seine Kesultate sind folgende:

1) Die Schlauchfrucht entsteht wie bei Etirotium. Die Anfiinge

bestehen aus einem spiraligen Ascogon und einem unterhalb desselben

entspringenden Zweige. Aus letzterem geht dureh Verzweignng die

Wandung hervor, wahrend aus den Endverzweigungen des Ascogons

die Asken sich biklen. — Die naheren A^erhaltnisse des Differen-

zirungsganges sind von ihm nicht angegeben, namentlich die Ent-

stehung der nicht askenerzeugenden Elemente des Nucleus nicht

nachgewiesen. Von der Existenz einer Miindung wird gleichfalls

nicht berichtet.

2) Die Chaetomien ermangeln, ina Gegensatz zu den Sordarien,

der Conidienbildungen.

Ueber die mycelialen Verhalrnisse, die bei dieser Gattung in Bezug

auf gewisse Punkte sehr interessant erscheinen, ist in Van Tieghem's Mit-

theilung nichts veroffentlicht.

Ein Jahr spater habe ich selbst Untersuchungen liber die Gattung

unternommen und im August 1877 die Hauptresultate in einer vorlauiigen

Mittheilung
!)

publicirt. — Sie weichen von Van Tieghem's Resultaten

in alien wesentlichen Punkten ab und zeigen, class die Chaetomien hin-

sichtlich der Entsteliungsweise und des Differenzirungsganges der Schlauch-

frucht innerhalb der Ascomycetengruppe einen besonderen Typus repriisentiren.

Endlich haben im Jahre 1879 Reinke 2
) und Berthold Beobachtungen

liber zwei Chaetomien (Ch. crispatum Fuckel und Cli. bostrychodes Zopf) der

Oeffentlichkeit iibergeben, welche mehr eine theilweis vollstandige Beschreibung

der fertigen Fructification, als einen Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der

Gattung liefern. Die Autoren hatten auch, wie sie selbst gestehen, nicht die

i)
1. c.

2
) Die Zersetzung der Kartoffel durch Pilze.
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Absicht, einen solchen zu geben, da eine Entwickelnngsgeschichte von meiner

Seite in kiirzester Zeit zur Veroffentlichung gelangen wiirde.

I. Cliaetomiuin Kunzeannm Zopf.

Die zierliche Schlauchfrucht dieses Pilzes, von welcher Fig. 5 nnd 6

anf Taf. 2 Habitnsbilder zu vorlaufiger Orientirung bieten, erscheint clem un-

bewaffneten Auge nicht eben grosser, als ein blosser Punkt. Ihr eifdrmiges

schwarzbrannes Gehause wird an der Scheitelregion gekrbnt von einem miich-

tigen Schopfe grazios gewellter, haarartiger Exerescenzen s., wahrend von der

Basis aus ein diehter Kranz braunlieber Ebizoi'den rb. ausstrahlt, die auf nnd in

dem Substrat binkriecbend dem Frucbtkcirper einen sicheren Stand gewahren.

Beim Eintritt der Eeifeperiode sammeln sieh die Sporen in Masse vor der

Munching zwiscben den Scbeitelbyphen an, wo sie, vereinigt zu einem ansebn-

licben Ballen (Taf. 2. Fig. 6 sp.) von dunkler Farbung, so lange liegen bleiben,

bis atmospbarische Agentien oder tbierische Thatigkeit fur ibre Isolirung und

Aussaat sorgen.

Beziiglich ibrer Lebensweise cbarakterisirt sieli die Art als ein bb'cbst

bescheidener Saprophyt. An keine Jahreszeit gebunden gedeibt er auf alien

nur mb'glichen organiscben Substraten, ja, wenn er geniigende Feuchtigkeit

vorfindet, selbst anf den armsten. Nur darin zeigt er sich ein wenig wableriscb.

dass er fanlende Kdrper, die bereits dem Verfliissigungsstadium zuscbreiten.

entscbieden meidet. Mit Vorliebe griindet er sein Heim auf abgestorbenen

Stengeln nnd Blattern grosserer Kiiiuter, seltener auf faulendem Holze, wahlt

aber auch gern Excremente pbytopbager Sangethiere zu seinem Wobnplatz.

Auf mehrjabrige Beobacbtung gestiitzt darf icb ibn als einen ziemlich gemeinen

Pilz bezeicbnen, der sich obne Zweifel aucb von Seiten anderer Mykologen

noch weit baufigerer Beachtung zu erfreuen gebabt baben wiirde, wenn niebt

Winzigkeit und unsebeinbares Colorit ilm selbst dem geiibtesten Blick leicht

entscbliipfen liessen.

Die Natur der Substrate und die Anspruchslosigkeit, mit welcher Ch.

Kunzeammi an dieselben berantritt, macben es a priori wahrscheinlicb , dass

die Art einen grossen Verbreitungskreis besitzt, und die mir vorliegenden

wenigen aber sicheren ausserdeutschen Fundorte: Scandinavien, Finnland und

Italien, vermogen diese Wabrscbeinliclikeit nur zu bestarken.
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In Gottfried Knnze, dem scharfsinnigen Begriinder der Gattang,

sehen wir zugleich den Entdecker unserer charakteristischen Art, welche der-

selbe im Jalire 1817 nnter dem nichts weniger als passend gewiihlten Namen

Gh. globosum zwar in einer fur die damaligen Verhaltnisse ziemlich guten

Charakteristik, aber von unzureichender bildlicher Darstellung begleitet, der

Oeffentlichkeit iibergab. 1
) Im Jahre daranf musste sich die Species eine noch-

malige Tanfe von Seiten Elirenb erg's gefallen lassen, der sie in einer

Diagnose, die ebensogut auf jeden anderen behaarten Pyrenomyceten passen

konnte, ohne Abbildungen als Ch. chartarum beschrieb. 2
)

(Dass diese Species

wirklich mit der Kunze'schen zusammenfallt , lasst sich aus Corda's Be-

schreibnng nnd Abbildungen derselben entnebmen.) 3
) Aucb Corda hat die

Identitiit seines Gh. Fieleri mit Gh. globosum ganzlich iibersehen, vielleicht

durch den schlecht gewahlten Kunze'schen Namen bestinimt. Dagegen sind

seine Abbildungen und seine Beschreibung im Wesentlicben als instructiv zu

bezeichnen, 4
) da man den Pilz danach sicher wiedererkennen kann. 5

)

In den Diagnosen und Bemerkungen der citirten Autoren, die sich,

wie es bei rein systematischen Bestrebungen nicht anders sein kann, nur auf

die allerausserlichsten Merkmale im Bau der Schlauchfrucht und ihrer An-

hangsel, sowie auf die Substratsbeschaffenheit erstrecken, liegt alles Positive

eingeschlossen, was man iiber die Species in morphologischer und biologischer

Beziehung kennt. Doch erging man sich noch in Combinationen: Fuckel 6
)

wenigstens zog in den Entwickelungskreis des Pilzes, ohne irgendwelche

wissenschaftlichen Grlinde, Myxotrichum chartarum hinein.

!) Kunze u. Schmidt, Mycologische Hefte I, pag. 15, Tab. 1, Fig. 9. Die Wahl

des Artnamens ist desshalb ungliicklioh getroff'en, weil die entwickelten Perithecien Biemals

kugelige, scmdern vielmehr ellipsoi'discbe oder eiformige Korper darstellen. Nur Ch. fimdi miter

den mir bekannten Arten besitzt kugelige Perithecien.

2
)

Sylv. myc. Berol. pag. 27.

3
)
Corda, Icoues fung. IV, pag. 37, Tab. 8, Kg. 100.

i) Ioonea I, pag. 24, Tab. VII, Kg. 293 C.

5
) Audi von Corda's Ch. affine vermuthe ich bestimmt, dass es hierher zu ziehen ist

(Icon. IV, pag. 37, Tab. 8, Fig. 101), doch lasst sich die Identitiit nicht mit absoluter Sicher-

heit feststellen. — Wenn Fuckel (Symb. myc. pag. 89) Ch. graminioolum Kbh. in Fungi rhen.

Er. 647 als Synonym zu Ch. Fieberi Cda. zieht, so begeht or einen Irrthum. Seine Esemplare

gehoren zu Ch. elatum Kze.

6
)
Symb. myc. pag. 89.
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Da die erste Auffindung und braucbbare Beschreibung Gottfried Kunze
zukommt, und sein Verdienst, bekamiten Prioritatsgesetzen zufolge, unter alien

Umstanden respectirt werden muss, so ist man vor die Alternative gestellt,

entweder den von ihm gewahlten durchans unpassenden and daher Irrthiimer

erweckenden Namen beiznbehalten, oder aber in einer neuen Bezeichnung das

Verdienst des Entdeckers zn ehren. Jenes erscbien mir nacb den Miner an-

gegebenen Griinden nicbt zulassig, und so blieb mir nur iibrig, den Species-

namen in Ch. Kunzeanum umzuandern.

Nachdem icb den Standpunkt unserer Kenntniss iiber Ch. Kunzeanum

angezeigt, wende icb micb zu meinen eigenen entwickelungsgescbichtlichen

Untersuchongen.

Die Entwiekelungsgeschichte wurde von der Ascospore aus bis wiederum

zur Ascospore zu verfolgen gesucht,

Es war dazu vor Allem die Reingewinnung von Sporenmaterial

notbig, eine Hauptbedingung t'iir jede Saprophyten-Untersuchung. — Da der

Pilz nicbt zu den Ejaculatorii gehort, sonderu seine Sporen in einem grossen

Schleimtropfen vor der Miindung zwischen den Schopfbaaren ansammelt, so

erbalt man reines Sporenmaterial am besten auf dem Wege, dass man mittelst

einer feinen, abgekocbten Scheere den Haarscbopf dicht iiber dem Frucbtscbeitel

abscbneidet und ibn scbnell in einen Tropfen reinen, ansgekocbten Wassers

bringt. Es bedarf wohl kaum der Erwabnung, dass diejenigen Peritbecien,

welcbe das Aussaatmaterial liefern sollten, in Gefassen cultivirt worden waren,

die, am das Einfliegeii fremder Pilzsporen zu verhiiten, bis zur Entnabme der

Sporen nicbt geoffnet wurden.

1. Die Ascospore.

Die charakteristiscbe Form der Ascospore ist bisber weder fur die

vorliegende Species, noch fiir andere Chaetomien genau erkannt worden. En

face niimlich erscbeint sie breit elliptiscb (Taf. 1. Fig. la), an beiden Enden

verscbmalert in kurze Apiculi; en protil schmal elliptisch oder oblong (Fig. lb),

fast spindelig; in der Polaransicht kurz elliptiscb, den Apiculus in der Mitte

tragend (Fig. lc). Durch Combination dieser drei Ansicbten ergiebt sich ein

Korper, der etwa die Gestalt eines etwas aufgedunsenen Kiirbiskerns nacb-

ahmt, keineswegs aber, wie die Autoren es gethan, als „spora ovalis oder
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elliptica oder limoniiformis " u. s. w. bezeichnet werden darf. Doch bewirkt

gegenseitiger Druck der Sporen im Ascus nicht selten mehr oder minder auf-

fiillige Gestaltveranderungen , die z. B. so weit gehen, dass die Breitseite

nahezu rautenformig erscheint (Fig. Id).

Im plasmatischen Inlialt der Spore scheiden sich bei der Reife je nacli

ihrer Grosse in wechselnder Anzahl auftretende Oeltropfchen aus, die unter

Umstanden zu einem einzigen, oft excentrisch gelagerten Tropfen zusammen-

rinnen. Umhiillt wird der im Uebrigen nicht mit besonderen Eigenschaften

ausgestattete Inlialt von einer Doppelmembran, gebildet von dem zarten, erst

bei der Keimung deutlich wahrnehmbaren Endosporium nnd dem dickeren,

jung lebhaft olivengriinen , im Alter dunkel olivenbraunen bis schwarzlichen,

vollkommen glatten unci dabei festen, ja sproden Epispor. Von sonst ganz

gleichmassiger Dicke, weist dieses letztere an der den Apiculis entsprechenden

Stellen zwei kleine, nicht scharf umschriebene Punkte auf, wo es merklich

diinner nnd in Folge dessen lichter erscheint (Pig. la, b, d). Diese hellen

Punkte, welche vorzngsweise in der Scheitelansicht der Spore (Fig. lc) deutlich

bemerkt werden und von durchaus gleicher Beschaffenheit sind, machen

ausserlich beide den Eindruck von Keimporen. Die Lange der Spore

schwankt in der Regel zwischen 11—13 Mikr. und geht nnr selten dariiber

hinaus, der grosste Durchmesser der Breitseite betragt 8— 9 Mikr., der

Schmalseite 6—7 Mikr.

2. Keimung und Myeelbildung.

In zuckerhaltigen Pflanzensaften oder blosser Zuckerlosung, sowie in

Mistdecoct und Urin, ja selbst in gewohnlichem Wasser cultivirt schreitet die

Ascospore mit Leichtigkeit zur Keimung. Wie ich an Tausenden von Keimungs-

stadien zu beobachten Gelegenheit hatte, erfolgte dieselbe, selbst die giinstigsten

Nahrverhaltnisse vorausgesetzt, stets nur an einem Pole (Fig. Ik), obwohl,

wie bemerkt, beide Polenden ausserlich nicht die mindeste Verschiedenheit

aufweisen. Es scheint hiernach nur ein einziger Keimporus vorhanden zu sein.

— Wenige Stunden nach der Aussaat passirt der von dem zarten Endospor

umgebene Inlialt der Ascospore die sehr enge Keimpforte, am dicht vor der-

selben eine winzige, schnell an Grosse zunehmende Keimkugel zu formiren

(Fig. 1 k). An letzterer entstehen in der Folge 1—3 Vegetationspunkte,
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von welchen die Bildung eben so vieler Keimschlauche ihren Ausgangspunkt

nimmt (Fig. 2). Diese verlangern sich (lurch Spitzenwachsthum nnd treiben

in nicht immer regelmassig acropetaler Folge laterale Ausstiilpungen, welche

zu Seitenzweigen heranwachsen. Die Zweigbildung tritt hilufig ein, bevor noch

Scheidewande an dem Keimschlauch sicbtbar sind. Genannte Vorgange fiihren

zur Bildung eines monopoclial aufgebauten Mycels (Fig. 2). Einen gewissen

Eiirfluss auf die Form der Keimfiiden iibt der Concentrationsgrad des Nahr-

mittels aus; verdiinnte Naluiosungen rufen namlich mehr schlanke, in langere

Zellen a-ediederte Keimfaden bervor, wahrend in etwas concentrirteren Losungen

mebr oder minder torulose Faden mit kiirzeren Zellen erzeugt werden (Fig. 3).

LTnter guten Nahrverbaltnissen cultivirt entwickelt die Spore bereits

innerhalb 24 Stunden ein kleines Mycel (Fig. 4). Die Enden der Hyphen

erscheinen mit dichtem, feinkornigem Plasma erfiillt, das nach riickwarts am

Faden allmahlich vacuolenreicher wird. Am dritten oder vierten Tage hatten

die in verdiinntem Pflaumendecoct erzogenen Objecttragermycelien bereits 1 bis

172 cm im Durchmesser erreicbt; in Culturen, die ich auf gediingtem Brod

anstellte, waren die Mycelien in derselben Frist sogar noch um etwa dreimal

grosser. Beiderlei Culturen entwickelten gewohnlich ein Luftmycel, indem sich

vom Substrat einzelne myceliale Zweige in die Luft erhoben, die durch ihre

sclmeeweisse Fiirbung leicht auffallig erschienen. In grossen Culturen auf gut

gediingtem Brod erreichte dieses Luftmycel in verticaler Ricbtung eine Macb-

tigkeit von 1—3 cm und erfiillte liiiutig den ganzen Raum der Culturgefiisse

derg-estalt, dass von dem Nahrsubstrat nichts mehr zu sehen war.

3. Perithecienbildung.

Aulage.

Innerhalb der kurzen Frist von wenigen Tagen erstarken die auf dem

Objecttrager in reichem Pflaumendecoct sich entwickelnden Mycelien so weit,

dass sie im Stande sind, neben der ungestorten Fortsetzung des rein vegeta-

tiven Wachsthums einzntreten in die Periode der Peritliecienproduction.

Der Modus der Veranlagung der perithecialen Primordien liisst sich

bei Ch. Kunzeanum mit vollkommener Klarheit in alien seinen Details ver-

folgen. Die Anfange treten in solcher Menge vom Centrum nach der Peri-

pherie bin auf, dass schon ein sehr kleines Mycel, wie das in Taf. 1. Fig. 4

Nova Acta XLII, Nr. 5. 28
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dargestellte, nacli nicht zu hoch gegriffener Schlitzung an 200 derselben auf

alien nnr moglichen Entwickelungsstufen stehend enthalt.

Die allerjiingsten Stadieu dieser AnfiLnge stellen kurze, zierliche

Adventivzweiglein dar (Fig. 5 pr) , welclie einen stark lichtbrechenden, dichten

Inhalt zeigen. Dire Wachsthumsrichtung liegt im Allgemeineu senkreclit zur

Mycelebene und man merkt ihnen das Streben an, miJglichst bald mit ihren

Enden iiber das Niveau des Nahrtropfens hinans in die Lnft zn gelangen.

Ihre Ursprungsstelle ist nicbt genan bestimmt. Theils sprossen sie ans den-

jenigen Mycelfaden hervor, welche unmittelbar auf dem Snbstrat hinkriecben,

theils nehmen sie ihren Ursprnng an den Hyphen nnd Zweigen des Luftmycels.

Nnr selten in der Einzahl vorhanden, fmden sich die Adventivsprosse ge-

wolmlich zn zweien (Fig. 813, 13 a, b) oder zn mehreren (Fig. 5, 8 A, 12),

selbst zn vielen, in letzteren Fallen meist in Form lockerer Bllschel vor

(Fig. 8 A). Bald entspringen sie auf ein nnd demselben Mycelfaden, mehr

oder minder dicbt neben einander an derselben Zelle (Fig. 5, 9, 13b), oder

an mehreren unmittelbar aneinander stossenden Zellen (Fig. 8 A, 12, 20); bald

gehb'ren sie zwei oder drei Mycelfaden an, die entweder parallel gelagert er-

scheinen (Fig. 18) oder sicb kreuzen (Fig. 14).

Folgende Eigenschaften sind es, welche als besonders charakteristisch

fiir die Primordialhyphen bezeichnet werden miissen und wesentlich zur leichten

Erkennbarkeit derselben als Fruchtanfange beitragen : Erstens, ein starkes Licht-

brechungsvermogen als Ausdruck des Reichthums an plasmatischen Bildungs-

stoffen (es tritt dasselbe namentlich an den Enden der Sprosse sehr deutlich

in die Augen); zweitens, die fruhzeitige Begrenzung ihres Spitzenwachsthums;

drittens, die Neigung, sich in der bizarrsten Weise zu biegen, einzukriimmen

unci zu dreben; viertens, die Tendenz, eine mbglichst reiche und moglichst

unregelrnassige Verzweignng einzugehen.

Die zu einer Anlage gehorigen Adventivsprosse erscheinen im Wesent-

lichen gleichartig, wenn sie audi in Liinge und Dicke und in der Kriimnuuigs-

weise haufige Variationen erkennen lassen (Fig. 5— 18).

Die Kriimmungen unci Drehungen werclen vielfach so energisch aus-

gefuhrt, dass die Hyphen sowohl einander als die benachbarten mycelialen

Zweige umklammern (Fig. 8 A, 13, 14, 15) oder sich unregelmassig einrollen,

nach Art einer ganz unregelmassigen Schraube (Fig. 12a, b, 13). Bald erfolgt
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eine solclie Drebung am Grande der Faden (Fig. 12a), bald weiter oben.

Trotz alles absicbtlicben Suchens ist es mir nnr drei- oder viermal gelungen,

unter vielen Hunderten von Primordien einen fast regelm'assig-scbraubig zu

nennenden Spross aufzufinden (Fig. 6, 7, 13c). Solehe Bildungen sind reine

Zufalligkeiten. Die Hypben baben ebeu die Teudenz sicb zu kriimmen und

dabei muss auch hin und wieder eine annabernd korkzieherartige Form

herauskommen. Das sind aber Ausnahmen, wahrend die oben dargelegten

Verbiiltnisse die Kegel bilden.

In Anbetraclit der Wicbtigkeit, welcbe die Morphologie der jiingsten

Anlao-en von Ascomvcetenfriicbten besitzt, babe ieb cine sehr bedeutencle An-

zabl von Peritbecienanfangen des vorliegenden Chaetomium genau untersucbt

und wahlte aus der Reibe meiner Zeiclmungen die auf Taf. 1. Fig. 5—20

dargestellten Bilder aus, welcbe die verscbiedenen Modificationeu in der Form

der Anlagen zur Anscbauimg bringen.

Meine obigen Beobacbtungen warden zuniicbst an Mycelien angestcllt,

welcbe in Pflaumendecoct auf dem Objecttrager cultivirt waren. In anderen

Nahrlosungen (Mistdecoct, Traubenzuckerlosung) geziicbtcte Mycelien und solcbe,

welcbe auf festen Substraten (gediingtem Brod, Mist etc.) erzogen wurden,

bracbten genau dieselben Anlageu bervor.

Sofort nacb ibrer Anlage scbreiten die Primordialbypben zu weiterer

Ausbildung durch Austreiben von Seitenzweigen verscbiedener Ordnung (Taf. 1.

Fig. 12—17). Die letzteren treten in ganz unregelmassiger Folge aus der

Mutterbypbe ber\-or (Fig. 16, 17). Von im yVllgemeinen geringerem Durcb-

messer als diese tbeilen sie mit ibr durcbaus die Tendenz zu auffallenden

Kriimmungen und Drebungen, ja diese Kriimmungen treten an ihnen oft

uocb entschiedener zu Tage, als an den llaupthypben (Fig. 8 A, 16, 1?)
(

Hire Fnden sind daber bald bakig, bald unregelmassig gewunden (Fig. 16,

17). Bald nacb oben bald nacb unten, bald nacb recbts bald nacb links

sicb biegend, schlingen sie sicb durcbeinander und umranken dabei oft die

Mutterhypbe. Indem die Aeste hoherer Ordnung sicb in die Zwischenraume

der vorausgebenden hineinkriimmen, entstebt ein dichter und dicbter werdendes

Gewirre (Taf. 1. Fig. 18, 20), das die verscbiedenen Zweigsysteme nicbt

mehr erkennen liisst. Schliesslicb beriibren sicb die Faden so dicbt, dass

28*
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sie locker zusammenschliessen (Taf. 1. Fig. 18, 20). Hiermit ist die Knauel-

bildung eingeleitet.

Wahrend aller dieser Vorgange bleibt der Charakter der Hyphen und

Zweige genau so gleichmassig, wie er Miner war; eine besondere Ausbildung

irgend eines Fadens, irgend eines Zweiges, etwa in Form einer Eurotiumspirale

oder in Form eines bauchigen Kb'rpers, findet niclit statt.

Die Kniiuelbildung geht gewohnlich vom Centrum des Biischels aus

(Fig. 20), da bier die Zweige sich am wenigsten ausweichen konnen. Doch

entsteht das Vcrknauelungscentrum mitnnter peripherisch (Fig. 1 9 kn). In

grossen Biischeln treten selbst zwei oder mehrere Verknauelungscentra auf.

An diese Centren legen sicb dann die librigen Elemente der Anlage allmahlich

an, so dass ein rundlicher Korper entsteht (Fig. 21).

Noch bevor die peripherischen Enden zusammenschliessen, verlangern

sich einzelne derselben zu haarartigen, langzelligen Faden, welche radial vom

jungen Knauel ausstrahlen (Fig. 21). Sie sind pfriemenfdrmig, im Gegensatz

zu den gekriimmten Hyphen der Anlage relativ dick und steif und braunen

sich von der Basis nach der Spitze in dem Maasse, als ihre Membran sich

verdickt. Sie erreichen bald eine bedeutende Lange, so dass sie den Durch-

messer des Knauels bald, oft urns Mehrfache, libertreffen. Wahrend diese in

die Luft ragenden Haare (a) sich bilden, nehmen an der Bauchseite des

zarten Hyphenknauels andere Excrescenzen ihren Ursprung, welche, zarter als

jene und nicht so starr und steif erscheinend, zu Rhizoi'den werden (rh).

Unterdessen ist auch der Zusammenschluss der peripherischen Enden

erfolgt und somit ein fast kugelig zu nennender Korper entstanden: Das

junge Perithecium (Fig. 22). Es vergrossert sich jetzt schnell, immer noch

die Kugelform beibehaltend, schiebt neue Haare und Rhizoi'den zwischen die

bereits vorhandenen ein und braunt seine peripherische Zelllage allmahlich.

Tan Tiegliem's BcNnltate.

Wenn wir das Facit aus vorstehenden Beobachtungen zichen, so ge-

langen wir zu der Thatsache, dass die Elemente der Perithecienanlage

bei Cli. Kunzeanum eine friihe Differenzirung in ein Ascogon und
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in Hlillhyphen, wie sie bei anderen Ascomyceten thatsachlich vor-

handen, niclit erkennen lassen.

Meine Untersuchungen liber die Entstehnngsart der Chaetomien-Peri-

tbecien beschrankten sich keineswegs anf Gh. Kunzeanum, Wie ich spiiter

zeigen werde, babe ich vielmebr auch andere Cbaetomien in Bezug auf diesen

wicbtigen Punkt gepriift.

Die Ergebnisse waren indessen immer die namlichen, wie ich sie soeben

fiir Gh. Kunzeanum darlegte.

Mit der Frage: Wie entsteht die Schlauchfrucht der Cbaetomien? hat

sich auch Van Tieghem eingehend bescbaftigt. Die Resultate, die dieser

Forscher gewann, stehen indessen zu den meinigen in diametralem Gegensatze.

Nach ihm soil bei den Cbaetomien (er spricht ausdrucklich im Plural)

die oben bezeichnete Diiferenz in ein Ascogon und in Hlillhyphen thatsachlich

vorhanden sein. Er fand, urn mich concreter anszudriicken, dass die Frucht

der Cbaetomien aus einer einzigen Hyphe hervorgeht, welche die Form einer

Spirale zeigt. Van Tieghem bescbreibt sie genau: Sie ist so dick wie der

Mycelfaden geschlossen, macht ungefahr zwei Umgange und giebt dann iiir

Spitzenwachsthum auf („Sur un filament ordinaire", sagt er, „nait une brauche

de meme grosseur (wie der Mycelfaden), qui s'enroule aussitot en spirale seree

et cesse de s'allonger apres avoir fait environ deux tours"). Sie zeigt keine

Hohlung irn Innern und bildet schliesslich ein kleines, sitzendes Kniiulchen

(„La spire ne laisse pas de cavite au centre, et, comme ses tours se croi'sent,

elle forme une petite pelote sessile").

Ich erlaube mir bier nochinals hervorzuheben, dass weder ich selbst

bei Chaetomium Kumeanum ein solches Cebilde, wie das beschriebene, wahr-

nehmen konnte, noch Brefeld, der einige meiner Objecttragerculturen in Bezug

auf ihre Anfange gemustert hat. Aber auch meine Objecttrager- und Massen-

culturen anderer Cbaetomien haben mir nie dergleichen gezeigt, obgleich sie

das reichste Material boten, das sich denken lasst.

Wie lasst nun Van Tieghem die jimge Perithecien-Kugel aus dieser

spiraligen Hyphe entstehen?

„Am unteren Theile der Spirale entsteht bald ein diinnerer Zweig, der

auf dem Knauelchen hinaufkriechend der Spitze desselben zu wachst. Er ver-

zweigt sich in tangentialer Richtung zum Knauelchen. Die Zweige umklammern
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dasselbe und theilen sich ihrerseits. Alle die Aeste verschiedener Ordnung

schmiegen sich eng an die Spirale an, verwachsen mit einander, bekommen

Scheidewlinde und bedecken endlich das Knaulchen mit einer continuirlichen

Zellschicht. Die Spirale selbst erhalt gleichfalls Scheidewiinde. Jetzt ist das

Perithecinm constituirt."

Man ersieht hieraus, dass Van Tieghem's Chaetomien ganz genau

das Schema von De Bary's Eurotium copiren, das Schema der frtth-

zeitigen Differenzirung in ein Ascogon und einen ersten Hiill-

schlauch. Ganz abgesehen von ihrer Richtigkeit oder Unrichtigkeit wiirden

die Resultate Van Tieghem's also gar nichts Neues an Thatsachen

liber die Ascomycetenentwickehmg zn bringen vermogen. Die von mir unter-

suchten Chaetomien fiigen sich jenem Schema offeiibar nicht, sondern repra-

sentiren vielmehr einen anderen Typus.

I>er IMffeveiizirungsgaiig im Innern des Pevitliecimiis.

Welche Beschaffenheit zeigt die junge, kugelige Frucht in ihrem Innern?

Dariiber belehren uns optische oder mit Hiilfe des Messers erhaltene axile

Langsschnitte. 1
) Sie zeigen, dass die Hyphen, aus denen das junge Perithecinm

durch A^erknanehmg hervorgegangen , sich zu einem pseudoparenchymatischen

Clewebe zusammengefiigt haben, das an der peripherischen Zone, zum Zeichen,

dass hier der Zusammenschluss noch nicht so ganz dicht erfolgt ist, noch

kleine Luftlilcken aufvveist (Taf. 2. Fig. 8).

Fine Differenzirung in den Elementen dieses pseudoparen-

chymatischen Hyphenkorpers war nicht zu bemerken; sein Gewebe
zeigte sich durchaus homogen. Es lasst sich dieses wichtige Resultat

schon a priori erwarten, denn der Charakter der Anlagehyphen vor dem Zu-

sammenschluss erscheint eben als ein durchaus gleichartiger.

Von besonderem Interesse sind nun die Entwickelungsphasen, welche

dieses homogene Gewebe durchliluft. Diese Entwickelungsphasen las sen sich

nur an axilen Langsschnitten verfolgen. Der axile Langsschnitt durch etwas

x
) Solche Sohnitte werden nur moglieh, wenn man Culturon des Pilzes auf Brod be-

nutzt. Die Perithecien stehen hier so dicht, dass es golingt, mit den Brodschnitten zngieioh

Peritheciensohnitte zu erhalten von obiger Beschaffenheit.
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altere Perithecien zeigt mm, class ein Hohlramn entstanden ist (Taf. 2. Fig*. 10c).

In diesen binein ragen freie Hyphen, welche nach dem Centrum der Frucht

convergiren (Taf. 2. Fig. lOn).

Hiermit ist die erste nnd wichtigste Differenzirung inner-

halb der Fruelitmasse gegeben: die Differenzirung in einen peri-

pherischen Tlieil, die Perithecinnfwand, nnd in einen centralen

Theil, den Nucleus.

Wir fmden also bei Ch. Kunzeanum eine sehr spat anftretende

Differenzirnng.

Wie ist mm jener Hohlranm zn Stande gekommen? Einen Anlialt flir

die Beantwortnng dieser Frage scheint mir die Beschaffenheit der Wandungs-

elemeute zn geben. Sie erscbeinen namlich im Vergleich zu friiberen Stadien

in taugentialer Richtimg dentlicb gestreckt. Durch diese tangentiale Strecknng

werden die in Fig. 8 noch ziisammenbangenden centralen Zellen gegenseitig

gelockert oder von einander getrennt. In die kleine so entstandene Hohlung

schieben sich sogleich Ansstiilpimgen der angrenzenden Zellen (Fig. 10n).

In Fig. 9 ist ein Znstand abgebildet, der das in Fig. 10 dargestellte Ent-

wickelnngsstadinm mit dem in Fig. 8 gegebenen verbindend, die erste Anlage

der Nncleopbysen, so will ieh diese Hyphen der Kiirze wegen bezeichnen,

veranschauliclit. In Folge fortgesetzter tangentialer Strecknng der Wandnngs-

zellen nnd in Folge der Vermehrung derselben dnrch radiale Wlinde vergrossert

sich die Wandung mid somit ancli die Innenflache derselben immer mebr, imd

vow den Zellen der letzteren aus werden immer nene Nncleopbysen zwiscben

die bereits vorhandenen eingeschoben (Fig. 10). Die Nncleopbysen dilrfen nach

dem Voransgebenden also nicht etwa als Reste eines transitorischen Gewebes

anfgefasst werden, wie es nach De Bary 1
) bei manchen Pyrenomyceten

vorkcimmt.

Wahrend diese Vorgange stattfmden, tritt in den Elementen der nnter-

dess anch in radialer Richtimg gewachsenen, also dicker gewordenen Wanchmg

selbst eine Differenzirnng anf in eine anssere nnd eine innere Gewebelage

(Fig. 10). Die anssere wird gebildet ans kleineren, engeren, sich allmahlich

briximenden imd schwach verdickenden Zellen (Fig. 10 e, Fig. He), die innere

!) Morphol. u. Physiol, der Pilze pag. 102.
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dagegen aus selir zartwandigen
,

grosser), in Folge ihrer Turgescenz fast

bauchig nach dem Innern zu gewolbten, farblosen Zellen (Fig. 10 i, Fig. Hi).

Diese Gewebelagen sind indessen keineswegs scharf geschieden, zeigen viel-

mehr allmahliche Uebergange zu einander. Beide zusammen bilden etwa 5

bis 6 Reihen (Fig. 10, 11).

Der weitaus interessanteste Theil des ganzen Peritheciums ist die

Schicht der Nuclealhyphen.

Sie erscbeinen anfangs an alien Punkten der Innenflache von

durchaus gleicbartigem Charakter (Fig. 1 On). In den jiingsten Zustanden

stellen sie einfacbe, kurz find breit keulige, sehr plasmareiche und daber

ziemlich stark lichtbrechencle Zellen dar (Taf. 3. Fig. 2). Ihr Inhalt wird

oft von einer oder mehreren grosseren Vacuolen durcbsetzt (Fig. 2). Aus

diesen Stadien geben durcb Spitzenwacbsthum mehrzellige, kurze Hyphen her-

vor (Fig. 4, 5, 6, 8). Sie entspringen von den Wandungszellen (v) bald ein-

zeln, bald zu zweien und konnen sicb sparlich verzvvreigen (Fig. 4—8). Fin

vorsichtig auf das Peritbecium ausgeiibter Druck bringt dasselbe zum Platzen

und nun tritt aus der Rissstelle die innerste Schicbt der grossen und zarten

Wandungszellen sammt den daran hangenden Nuclealhypben ans Tageslicbt

(Fig. 2).

Mit der weiteren Ausbildung des Peritheciums macht sich

an den Nuclealhyphen eine bemerkenswertbe Differenzirung be-

merklich.

Wahrend niimlich die im niittleren und oberen Theile der Frucht ge-

legenen zunachst ihren bisherigen Charakter beibebalten, bilden sich die im

untersten Theile des Peritheciums befindlichen merklich weiter aus. Sie werden

nicht bloss auffallend langer als die anderen, sondern treiben audi reichlicbcr

Seitenzweige. Letztere besitzen zwei wesentliche Eigenthiimlichkeiten: einmal

entstehen sie so dicht unter der jedesmaligeu Spitze, dass die Hyphen fast

dichotom erscheinen (Fig. 5), zweitens halten sie mit dem AVachsthum der

Mutterhyphe ungefahr gleichen Schritt, und drittens schmiegen sie sich dicht

an die Mutterhyphe an (Fig. 5, 9). Da jede der zahlreichen basalen Nucleal-

hyphen sich in dieser Weise verzweigt, so driingen sich dieselben bald

formlicb und schmiegen sich endlich dermaassen eng an einander, dass sie

eine Art von Gewebe bilden (Taf. 2. Fig. lib).
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Jetzt ist nun ein besonders bemerkenswertb.es Moment zu beachten.

Die in den Iioblraum des Peritheciums hineinragenden aussersten Enden der

gewebeartig verbandenen Hyphen und Zweige bleiben namlicb nicbt kurzzellig,

sondern verlangern sich bedeutend zu Zellen von keuliger Form. In diese

hinein wandert nun das Plasma der wciter riickwarts gelegenen Zellen. Sie

erscheinen daber stark lichtbrechend, werden zu immer langeren und nach

oben hin breiteren Keulen und prasentiren sicb jetzt als Asken (Taf. 3.

Fig. 5, 9, 10, 11).

Die Asken von Ghaetomium Kunzeanum und, wie ich o*leich

hinzufiigen will, aller anderen Chaetomien sind also nichts anderes

als Zweigenden der von der Basis der Perithecienwand entsprin-

genden zu ein em pseudoparenchymatischen Polster vereinigten

Nucleophysen.

Ich will diese Asken erzeugenden, zum Polster zusammentretenden

Hyphen kurz als Ascophysen, die die iibrige Wandung bekleidenden sterilen

Hyphen mit Fuisting Periphyseu nennen.

Da jedes Ende der Ascophysen zum Ascus wird, so kann es keine

sterilen Hyphen zwischen den Asken geben: Die Chaetomien besitzen

daher keine Paraphysen.

Bei Ch. Kunseanum gelangt das durch inniges Zusammenschliessen der

Ascophysen zu Staiule kommende Asken tragende Gewebepolster nur zu ge-

ringer Ausdehnung (Taf. 2. Fig. llh). Dagegen erreicht es bei Ch. pannosum

eine verhiiltnissmassig colossale Machtigkeit (Taf. 5. Fig. 8p u. Taf. 4. Fig. 19).

An diesem Object babe ich denn auch diese Bildung zuerst stndirt und bin

dann erst zu dem nicht ganz so insti'ucti\'en Ch. Kameanum ubergegangen.

Die Genesis des Polsters lasst sicb an Ch, pannosum mit grosser

Klarheit verfolgen. Auf Langsschnitten , die bier auch bei weitem leichter

als bei Ch, Kunzeanum m erlangen sind, siebt man deutlich die reiche Ver-

zweignng der Nucleophysen (Taf. 4. Fig. 19 a, c), man kann auf Strecken

hin ein und dieselbe Hyphe in ihrem Verlaufe mit ihren Zweigen verfolgen

(Fig. 19 c) und den gegenseitigen engen Zusammenschluss der Elemente beob-

achten. Bei Ch. Kunzeanum ist das Polster der Ascophysen ziemlich weich, bei

Ch. pannosum relativ derb. Im Gegensatz zu den Asken erscheinen die Zellen

des Polsters bleich, inhaltsarm und schliesslich ganz leer (Taf. 3. Fig. 10, 11a).

Nova Acta XLII. Nr. 5. 29
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Die dem Asken tragenden Polster zunachst stehendcn Periphysen (Taf. 3. Fig. lm)

werden meist etwas langer, als die im Aequator des Peritheciums befindlichen

und verzweigen sich etwas haufiger (Taf. 3. Fig. 8 a, b). Driickt man das

Perithecium stark, so fliegt nicht bloss das Gewebepolster sammt den Asken

heraus, sondern auch die dasselbe unmittelbar umgebenden Periphysen werden

liautig mit herausgerissen. Kommen sic nun im Prliparat zufallig hinter die

Asken zu liegen, so kann es den Anschein gewinnen, als ob sie zwischen

den Asken stitnden, mithin Paraphysen seien. Ich muss hierauf aufmerksam

machen, weil man sich leicht durch solche Elder tauschen lassen kann.

Zu der Zeit, wo das Perithecium zur Askenanlage schreitet, bildet sich

scheitelwarts am Perithecium eine wohlorganisirte Miindung (Taf. 2. Fig. 7a

u. 1 1 st). Wahrscheinlich kommt dieselbe dadurch zu Stande, dass sich zwischen

die obersten Periphysen des noch geschlossenen Peritheciums (Taf. 2. Fig. 10)

neue Hyphen einschieben. Dieser Vorgang wird jedenfalls ermb'glicht durch eine

um den Scheitel auftretende starke Vermehrung der Wandungszellen durch ra-

diale und tangentiale Wande. Man sieht namlich, dass diejenigen Wanduiigstheile,

die um die Miindung herumlaufen, sehr kleinzellig und zartwandig erscheinen

(Taf. 2. Fig. 11). Die Mlindungshyphen sind nur kiirzer, diinner und plasma-

reicher, als die iibrigen Periphysen und audi noch dichter als diese gestellt.

Im Uebrigen zeigen sie mit letzteren vollige Uebereinstimmung. Sie bleiben

noch lange erhalten, wenn die iibrigen Periphysen langst verschwunden sind.

Da sie nicht oder nur wenig iiber den Scheitel des Peritheciums hinaustreten,

auch das Perithecium selbst am Scheitel kaum vorgezogen erscheint, so ist es

in Folge der dichten Behaarung unmoglich, an einem reifen Perithecium die

Miindungsregion zu erkennen. Erst wenn der Haarschopf wegpraparirt wird,

sieht man dieselbe. Von der Seite betrachtet stellt sie dann ein niedriges,

weissliches Kissen dar (Taf. 2. Fig. 7a), von oben eine rundliche Scheibe mit

centralem Punkt (Fig. 7b), dem Miindungskanal. Einen genau axilen Schnitt

zu erhalten, der die Mundungsstructur klar zur Anschauung bringt, ist

ziemlich schwierig, denn die Schopfhaare sind dem Schneiden sehr hinderlich.

Unter Dutzenden von Schnitten gelingt es daher vielleicht nur einmal, einen

Langsschnitt wie den in Taf. 2. Fig. 11 dargestellten zu erhalten. In diesen

Schwierigkeiten der Praparation liegt einer der wesentlichen Griinde, wesshalb

die Existenz der so ausgebildeten Miindung, die ungefiihr gleich hoch organisirt
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ist, wie die der Sordarien, bisher unbekannt geblieben ist.- 1) Man hielt

sammtliche Chaetomien seit Fries fiir miindungslose Ascomyceten and fiigte

sie daher den Perisporiaceen ein. Ob alle Arten eine solche Miindung auf-

weisen, wird ans der Beschreibung der iibrigen Arten, die spater folgen soil,

hervorgehen. Es sei hier nebenbei die Vermnthnng ansgesprochen, dass viel-

leicht noch die eine oder die andere bisher als miindnngslos betracbtete

Ascomyceten -Gattung sicb als mit Miindnng versehen erweisen wird. Fiir

Ascotriclia, ein von Berkeley entdecktes Genos, habe ich in einer besonderen

Untersuchung bereits ein positives Resultat erlangt: Bei Asc. chartarum Berk.

ist die Miindung ebenso deutlich, wie bei Ch. Kunzeanum, nur erscheint sie

gleichfalls dorch einen im Wege der Preparation leicbt entfernbaren dichten

Schopf conidientragender Hyphen mehr oder minder verdeckt.

Ueberblicken wir noch einmal die Ergebnisse, welche betreffs des

Differenzirungsganges im Innern der Schlaucbfrucht gewonnen wurden, so

stellt sich heraus:

1) dass das junge Perithecium ans einem homogenen pseudo-

parenchymatischen Gewebe besteht;

2) dass etwas spater ein wahrscheinlich durch vorwiegend

tangentiales Wachsthnm der Zellen zu Stande kommender

Hohlraum auftritt;

3) dass in diesen Hohlraum hinein von alien Punkten der

Hohlkugel nach dem Centrum zu convergirende Hyphen

(Nucleophysen) entsandt werden;

4) dass die basalen Nucleophysen, die Ascophysen, zu einem

Gewebepolster zusammentreten und an ihren Enden die

Asken produciren, w;ihrend die iibrigen Nucleophysen (die Peri-

physen) frei und steril bleiben

;

5) dass eine Differenziriung in Asken und Paraphysen nicht

eintritt;

6) dass durch Einschieben neuer Periphysen an der Scheitel-

stelle des Hohlraums eine Miindung entsteht.

i) Urn hiiufiger axile Sclmitte zu erhalten, habe icli dicht mit Perithecien be- und

durohwachsene Brodstucke gescluiitten. Man vermeidet hierdui'oli, dass die Sclmitte zerdriiekt

oder zerrissen werden.

29*
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Van Tieghem's Mittheilungen iibergehen die Entstehungsweise der

Nucleophysen mit Stillschweigen. Nur in Bezug auf die Askenbildung giebt

er die Notiz: „La spire bourgeonne plus tard pour former l'ensemble des

asques". Sonst erfahrt man liber die innere Ausbildung des Peritbecinms

nichts. Der eben angefiihrte Satz ist nur die einfache Consequent seiner

Annahme eines spiraligen Carpogons. Gesetzt einmal, dieser Satz sei richtig,

so wiirde doch damit, wie ich bereits oben bemerkte, morpbologisch gar nichts

erheblich Neues gewonnen sein. Das namliche Resultat ist durch DeBary's,

Br efeld's und Anderer Untersuchungen fur die Pyrenomyceten langst geliefert.

Aber wie ich auf Grand meiner Untersuchungen an den verschiedensten

Chaetomien mit aller Bestimmtheit behaupte, giebt es hier kein spiraliges

Ascogon, die Asken bilden sich vielmehr in der von mir angegebenen Weise.

Man darf jedenfalls gespannt sein, wie Van Tieghem z. B. das machtige

Ascopbysen- Bolster von Ch. pannosum aus seiner nicht existirenden Spirale

hervorgehen lassen wird.

Asken.

Ich komme jetzt wieder auf die Asken zuriick, die, wie gezeigt, als

Endzellen der basalen Nucleophysen und ihrer Zweige aufzufassen sind. Dicht

unterhalb der Scheidewand, welche die zuerst gebildeten Asken nach unten

von den Nucleophysen abgrenzt, entstehen successiv neue Schlauche (Taf. 3.

Fig. 10, 11), welche die alteren mitunter etwas zur Seite drangen. Auf

diese Weise bilden sich kleine Biischel von Schlauchen, deren altester in seiner

Entwickelung den jiingeren stets voran bleibt. Die plasmatische Inhaltsmasse

junger Asci ist feinkornig. Spiitere Ziistiinde zeigen meist grobere Kb'rncben

in grosser Masse. Hat der Bchlauch seine definitive Grosse fast erreicht, so

sammelt sich die Plasmamasse im oberen grosseren Theile, wahrend der Stiel

sich entleert, hochstens einige grobere Korner zuriickbehaltend. In dem

namentlich im oberen Theile mehr oder minder breit keuligen Schlauch be-

ginnt jetzt die Sporenbildung. Die Sporen entstehen durch Zusammenballung

der kornigen Massen gleichzeitig zu 8 an verschiedenen Punkten (Taf. 3.

Fig. 12 a). Die sich zusammenballenden Massen werden oft verdichtet zu

grossen sehr stark lichtbrechenden Klumpchen von unregelmassiger Gestalt,

und um diese Klumpchen sammelt sich haufig das iibrige Plasma (Fig. 12 b).
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Allmahlich runden sich die zu 8 Sporen zusarumengeballten Plasmapartien ab

und nehmen die Gestalt der oben beschriebenen Sporen an (Fig. 1 2 c). Sie

umgeben sich mit einer Membran, die sich bald in ein olivenbraun werdendes

Exospor und ein hyalines Endospor differenzirt.

Sanimtliches Plasma des Schlauches wird bei der Sporenbildung ver-

braucht mid es bleiben hochstens einige Kornchen im Stiel zurlick.

Sobald die Sporenbildung im Gauge ist, tritt an der schon von Hause

aus sehr zarten Schlanchmembran ein allinahlicher Vergallertungsprocess ein,

der, wenn die Sporen sich zu farben beginnen, bereits so weit vorgeschritten

ist, dass die Ascusmembran nur eben noch sichtbar ist (Eig. ]2c). Zur

Reifezeit der Sporen entzieht sie sich schon ganzlich der Beobachtung. Die

Stielmembran vergeht weniger sclmell, mid so erhalt man den Eindruck, als

ob die acht Sporen frei, zu einem Ballen verklebt, einer Basidie aufsassen.

Solche Bilder waren es, die Corda veranlassten, die sonderbare Ansicht aus-

zusprechen, die Chaetomien besilssen nicht eineh gewohnlichen Ascus, sondern

einen Ascus suffultorius.

Nebenbei sei erwahnt, dass die Schlauche heziiglich ihrer Lange und

ihrer Weite mannigfach variiren.

Die Peritheeieiiaiiliangsel.

Schon in der friihesten Jugend des Peritheciums
,

gewohnlich sogar

schon dann, wenn sich die aussersten Zweige des Knauels noch nicht einmal

vollstandig zusammengeschlossen haben, treten, wie wir bereits friiher sahen,

an der Frucht eigenthumliche haarartige Anhangsel auf (Taf. 1. Fig. 21, 22),

die sich in Haare (a) mid Bhizo'iden (rh) differenziren. Letztere strahlen von

der basalen Ptegion aus, wahrend jene die ubrigen obervvarts gelegenen Theile

der Wandung bedecken.

Die Haare, die nach ihren Eigenschaften bereits oben charakterisirt

wurden, sind an dem noch kngeligen Perithecium noch durchaus gleichartig

in Gestalt und Grosse (Taf. 1. Fig. 21, 22; Taf. 2. Fig. 2, 3). Sehr bald

aber nelimen die scheitelstandigen Harchen besondere Eigenschaften an. Sie

entstehen urn die nnterdessen gebildete Miindimg in grosser Anzahl (Taf. 2.

Fig. 4, 5), so dass sie einen dichten, trichterfdrmigen Zaun urn dieselbe bilden.

Dabei verlangern sie sich bedeutend und nehmen wellenartige Biegungen an,
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die bald regelmassig, bald unregelmassig erscheinen (Taf. 2. Fig. 5, 6 s). So

bildet sich ein scheitelsfandiger Haarschopf, der mit seinen Wellenbaaren fur

die Species charakteristisch ist (Fig. 5, 6).

Im Gegensatz zu den Schopfhaaren bleiben die in der aquatorialen

Zone stebenden Haare verhaltnissmassig kurz and gerade, oder biegen sicb

docb nur wenig (Taf. 2. Fig. 5, 6 b).

In Cnlturen auf gut gediingtem Brod oder reicbe Nahrstoffe enthaltenden

anderem Substrat, z. B. Pferclemist, erreicbt der Haarschopf stets cine gute

Ausbildung, mitunter sogar riesige Dimensionen (Taf. 2. Fig. 6). Auf armlichen

Substraten dagegen, z. B. auf wenig feuchtem Papier, kommt er oft gar nicbt

zur Fntwickelung. Die terminalen Haare bleiben dann kurz, sparlich, gerade

und man glaubt einen Augenblick ein anderes Chaetomium vor sicb zu baben,

so auffallend ist die Tracbt solcber Kummerlinge.

In giinstigen Culturen auf Brod und Mist, wo die Perithecien in soldier

Menge auftraten, dass sie ihre Unterlage formlich incrustirten, beriibrten sich

die Haarschopfe so innig, dass ihre Elemente sich durcheinanderwirrten und

das ganze Substrat wie ein dichtes Wollpolster iiberkleideten.

Dera blossen Auge erscheinen die Schopfe anfangs hell olivengriinlich

bis gelbgriinlich, spater werden sie dunkler olivengriin und endlich braunlich

mit einem Stich ins Graue, oder sogar dunkelbraun. Werden reife Culturen

feucbt gehalten, so wachsen die Haare an ihrer Spitze zu l^alinen Keim-

schlauchen aus, und damit tritt das erwabnte Grau noch mehr hervor.

Die ausgebildeten Haare sind im Gegensatz zu den Rhizo'iden niemals

oder docb nur selten ganz glatt, sondern vielmehr mit bald feineren, bald

groberen warzenartigen Erhabenheiten bedeckt, die hier mehr, dort weniger

dicht gelagert, aus oxalsaurem Kalk bestehen (Taf. 2. Kg. 14, 15). Mitunter

erscheinen sie durch diese Kalkkorner formlich incrustirt.

In Nahrlosungen oder audi schon in blossem Wasser cultivirt sprossten

Bruchstiicke frischer Haare schon nach wenigen Stunden zu Mycelschlauchen

aus. Die Zellen der iiusseren Wandungsschicht des Peritbeciums verhielten

sich ebenso.

Es eriibrigt noch betreffs der Haarbildung ein Factum hervorzuheben,

das mir besonderes Interesse zu beanspruchen scheint. In verschiedenen Object-

tragerculturen wurden namlich, und zwar unmittelbar den Mycelfaden aufsitzend.
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wiederholt Flaare beobachtet (Taf. 3. Fig. 27, 28), welche in ilirem Aufbau, ihrer

Form, Farbe, Verdickung, Incrustirung mit oxalsaurem Kalk, kurz in alien

Eigensehaften die vollkomraeoste Uebereinstimmung zeigten mit denjenigen

Excrescenzen, die soeben als fur das Perithecium charakteristisch bezeichnet

wurden. Diese Haare, als blosse Seitenzweige am Mycel entstehend raid von

cliesem aus in die Lnft ragend, fanden sich bald ganz vereinzelt, bald wuchsen

mehrere benacbbarte myceliale Zellen zu solclien aus. Der haartragende Mycel-

faden war in der Nahe der genannten Bildungen sehr knrzgliedrig, seine

Zellen moist bauchig, stark lichtbrechend und plasmareiche kurze Seitenzweio-e

treibend (Taf. 3. Fig. 27, 28). Diese Falle treten in manchen Culturen hiiofig

anf, in aiideren fehlen sie ganz. Jedenfalls sind sie nur zn den Ansnahmen

zu reclmen. Aber gerade diese Ausnahmen sind lehrreich. Sie zeigen offenbar,

dass der Charakter der Perithecienwand gleichfalls ein mycelialer sein muss.

Die PLhizoiden (Taf. 2. Fig. 5, 6rh und Taf. 3. Fig. 16) unterscheiden

sich von den Haaren durch ihre diinnere Fadeugestalt, ilire minder grosse

Starrheit und den Mangel der Incrustirung. Sie entwickeln sich auf harten

Substraten wie auf Aveicben in grosser Anzabl, erscheinen derbwandig, hell-

braunlich, in gestreckte Zellen gegliedert, elastisch, vereinigen sich meist zu

bandartigen Strangen (Taf. 3. Fig. 16), verzweigen sich und anastomosiren

(bei a) miteinander hier und da. Hire Lange ist nicht unbedeutend, ihre Spitzen

erscheinen farblos und wachsen zwischen den Mycelfaden auf oder in dem

Substrat hin, von den ersteren scldiesslich nicht mehr unterscheidbar. Ihre

brannen Membranen \ergallerten an der Oberflache und die Gallerthiillen der

einzelnen dicht aneinander liegenden Rhizoiden verschmelzen. Lasst man ganz

reife Objecttragerculturen langsam eintrocknen, so legen sich die gallertigen

Rhizoidenstrange so fest an die Glasplatte, dass, wenn man die Fruchtgehliuse

ablost, die Rhizordenkranze sammtlicher Friichte an der Glasplatte fest haften

bleiben. Sie dienen dem schweren, eiformigen Fruchtkorper (Taf. 2. Fig. 5, 6)

offenbar als Anheftungsmittel und ihre aussersten, zarten, fortwachsenden Enden

iibernehmen jedenfalls die Function mycelialer Faden.

Askouzalil des Peritliecimus.

Um eine Vorstellung von der Vermcbrungskraft des Chaetomium zu

gewinnen, stellte ich mir die Frage, wie viel Asken denn von einem und
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demselben Perithecium wahrend seiner ganzen Fructificationsperiode gebildet

werden ?

Die directe Zahlung der Asken wiirde keinen geniigenden Aufschluss

geben, derm in dem Nucleus, an dem man eine solche vornahme, liesse sicb

wohl die Anzahl der gerade gegenwartigen, nicht aber der bereits gebildeten

und der noch zu bildenden Asken feststellen. Els musste desshalb eine andere

Methode fiir die Bestimmung der Askenzahl gesucht werden.

Chaetomium Kunzeanum bat, wie wir seben werden, die Eigenthiimlich-

keit, seine Sporen vor der Miindimg zu einem einzigen grossen Ballen verklebt

anzusammeln. Bei einem ganz reifen Perithecium liegen fast alle Sporen

draussen, nur wenige bleiben im Perithecium zuriick. Da nun der Ballen in

Wasser sich leicht in seine Elemente auflosen liisst, und die noch in der

Frucht liegenden Sporen durch Zerdriicken derselben sich gleichfalls leicht

befreien lassen, so wircl es miiglich, die Summe aller gebildeten Sporen mit

fast absoluter Genauigkeit zu bestimmen, 1

) Die Anzahl der Asken ist dann,

da die letzteren achtsporig sind, gleich dem Quotienten aus der Sporenzahl

und der Zahl 8.

So habe ich fiir ein ziemlich stattlich.es Perithecium, das aber noch

nicht zu den grossten gehorte, die Sporenzahl von etwas iiber 4800 ermittelt,

was eine Askenzahl von etwa 600 giebt. In dem gedachten Perithecium

konnten nach meinem Ueberschlage nicht mehr als 60—100 Asken Platz haben;

es muss clemnach ein 8— lOmaliger Ersatz derselben eingetreten sein.

Wenn audi nicht alle Perithecien gleich fertil sind, manche je nach

ihrer Grosse nur 1
/i ,

1

/2
oder 2

/3
jener Askenmengen produciren, so wird man

doch die Sporenproduction der vorliegenden Art als eine ziemlich ausgiebige

bezeiclmen diirfen.

Woher nimmt nun aber, so wird man sich fragen, das Perithecium die

Mittel, welche zur Erzeugung der zahlreichen Asken nothwendig sind? Werden

diese Mittel von aussen ms Perithecium geschafft, oder sind sie vielleicht im

Perithecium selbst vorhanden?

!) Man macht es am besten in der Weise, dass man, nachdem der Ballen in Wasser

gelost und das Perithecium zerdriiokt ist, mittelst einer flachen Nadel sehr kleine Sporen-

mengen aushebt, sie auf einem reinen Objecttriiger ausbreitet uud dann zahlt.
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Auf Grand gewisser, leicht zu beobachtender Thatsachen mochte ich

annehmen, dass beide Moglichkeiten vorlianden sind.

Es lasst sicli namlich constatiren, dass die den Hohlraum des Peri-

theciums anskleidenden Periphysen, die vor und beim Beginn der Schlauch-

bildung von Plasma formlich strotzen, wahrend der AusbMung und be-

standigen Neuerzeugung der Asken immer plasmaarmer werden und zwar in

eben dem Maasse, als diese Aus- und Neubildung stattfindet. Es liegt hier-

nacb die Wabrscheinlicbkeit nabe, dass der plasmatische Inbalt jener Hyphen
nacb dem Heerde der Askenerzeugung hinwandert. Die Periphysen wiirden

also gewissermaassen als Speicher dienen fiir die Baustoffe der Asci.

Andererseits aber muss erwahnt werden, class die zablreichen Rbizoi'den

welche von der basalen Region der Schlauchfrucbt ausstrablen, ganz den Ein-

druek macben, als ob sie ausser ibrer eigentlichen Aufgabe, den Friichten

einen sicheren Anhalt auf dem Substrat zu sicbern, noch die zweite zu erfidlen

im Stande waren, dem bereits ausgebildeten Perithecium neue Nahrungsstoffe

von aussen zuzufubren. Die Enden der Rbizoi'den erscheinen namlich im

Gegensatz zu den weiter riickwarts liegenden Theilen niemals verdickt und

gefarbt, sondern vielmehr sehr zart, hyalin. Sie kriechen auf dem Substrat

hin, dringen in dasselbe ein, vcrzweigen sich auch gelegentlich und machen

in alien Punkten den Eindruck vegetationskraftiger Mycelhyphen. Dass die

Rbizoi'den wirklich als Nabrungszuleiter fungiren, scheint mir auch noch dess-

halb in hohem Grade wahrscheinlich, weil die in den Periphysen aufgespeicherte

Plasmamasse fiir sich allein wohl noch nicht hinreichen mochte, den Bedarf

an Askenbaustoffen zu decken, das Perithecium aber durch andere Organe als

die Rbizoi'den mit dem Substrat nicht in Verbinduno- steht.

Modus <ler Sporeneiitleeruiig.

Bei der Sporenentleerung der Ascomyceten Bind immer zwei Momente

zu beriicksichtigen, namlich einerseits die Befreiung der Sporen aus dem Ascus

und andererseits die Art unci Weise, wie die Sporen aus dem Perithecium

geschafft werden. Bei. alien Chaetomien sind beide Acte, das Ereiwerden aus

dem Ascus und das Freiwerden aus clem Perithecium temporal und local voll-

standig getrennt. Die Sporen werden nicht aus dem Schlauch ausgewrorfen

wie es bei clen ejaculirenden Pilzen der Fall ist, sondern durch Verffallertuno-

Nova Acta XLII. Nr. 5. 30
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der Schlauchwand in Freiheit gesetzt. Sie bleiben zunachst im Perithecium

liegen, werden aber bei Ch. Kumeanum bald dnrch die Miindung ausgestossen.

Dieser Process vollzieht sich in Folge der starken Quellungsfahigkeit der im

Perithecium sich anhaufenden Gallert beim Zutritt von Wasser oder blosser

Luftfeuchtigkeit. Die Sporen quellen fdrmlich avis der Miindung heraus mid

sammeln sich in Gestalt einer Saule oder eines grossen Schleimtropfens, der

von unten her bestandig vergrossert wird, vor derselben an (Taf. 2. Fig. 6sp).

Trocknet der Schleim des Tropfens an der Luft ein, so werden die Sporen

zu einem Ballen verkittet. Die im Perithecium gebildete Schleimmasse riihrt

keineswegs von den Asken allein her; es sincl vielmehr auch die die innere

Perithecienflache auskleidenden Periphysen, welche ihre aussere Membran-

schicht
'

vergallerten and daher meist in dem Grade zartwandig erscheinen,

class sie nur eben noch sichtbar sind. An ganz alten Perithecien erscheinen

diese Hyphen sogar ganz aufgelost.

In Friichten, bei denen die Askenbilduug and Sporenbildung bereits

langst erloschen ist, findet man stets eine kleinere oder grosser© Quantitilt

von Sporen, welche nicht ausgestossen werden. Dieser Umstand findet seine

Erklarung darin, dass sich in solchen Perithecien schliesslich keine Zellhaute

mehr finden (von Asken und Periphysen stammend), welche die nijthige Gallert

liefern konnten.

4. Conidienbildung.

Nicht minder wichtig als die Frage nach der Entstehungsweise und

dem Differenzirungsgange des Peritheciums ist die Frage nach der Existenz

von Conidienfructificationen und deren Verhaltniss zur Schlauchfrucht.

Ich glaubte desshalb, die Conidienbildung von Chaetomiwm, zunachst von Ch.

Kunzeanum, zum Gegenstand einer besonderen Untersuchung machen zu miissen,

deren Resultate ich mir hier vorzulegen erlaube.

i. BTachweis dei* Existent couidientragendei* Organe.

Wenn man die Ascospore in einer Geissler'schen Kammer in moglichst

diinner Schicht einer armlichen Nahrlosung (z. B. verdiinntem Mistdecoct) cul-

tivirt, so erzielt man sehr kleine Mycelien, die unter dem Mikroskop mit

einem Blick iibersehbar sind (Taf. 4. Fig. 1, 2). An ihnen treten, etwa vom
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clritten Tage ab, kleine breite Ausstiilpungen auf (Fig. 2 a), welch e sich all-

mahlich verlangern and in die Lnft erheben (Fig. 2 b). Sie bleiben im Gegen-

satz zu den iibrigen gewiihnlichen Mycelzweigen kurz nnd indem sie sich an

der Spitze verschmalern, nehmen sie eine schlank bonteillen- oder spielkegel-

artige Form an (Fig. 2t). Hierauf schniiren sie an dern anfschwellenden Ende

ellipso'idische oder verkehrteiformige Zellchen ab And zwar, wie bei Penicillium,

in basipetaler Folge (Fig. 5). Wir haben es also mit Conidientragern zn than.

Der Triiger selbst ist iiusserst zart nnd winzig, ein blosses Sterigma darstellend,

das gewijhnlich ein- bis zweizellig erscheint nnd nnr selten sich verweigt

(Fig. 4 b). An kraftigeren Mycelien treten die Sterigmen hiking gruppenweise

auf (Fig. 5); bald entspringen sie an den Scheidewanden, bald in der Mitre

der Mycelzelle (Fig. 5). Die von den Sterigmen abgeschniirten Conidien sind

ausserst winzig, vollkommen farblos nnd mit einem Oeltropfchen ausgestattet.

Ihre langen, oft ans mehr denn 40 Gliedern bestehenden Ketten, die leicht

verganglich sind, rotten sich in fenchter Atmosphere von der Spitze aus zu

einem Knanel ein (Fig. 6 a, b), der schliesslich wie ein Kopfchen auf dem

Sterigmaende sitzt (Fig. 6 c). Zusammeugehalten werden die Conidien dieses

Battens durch die zarte Gallertscliicht, welehe ihre Membran umkleidet. Diese

Gallert scheint eine grosse y\nziehungskraft fiir Wasser zu besitzen, denn im

sehr feuchten Culturraume umgiebt sich jener Fallen mit einer kugeligen

Wasserhiille nnd das Sterigma erscheint mncorartig, wie von einem Frucht-

behalter gekront (Fig. 6 c).

Schon nach alien diesen Beobachtnngen kann die Existenz conidien-

traffender Ora'ane bei Ch. Kunzeanum keinem Zweifel unterliegen. Nichts-

destoweniger diirfte es von Interesse sein, den Nachweis auf noch anderem

Wege gefuhrt zu sehen.

Ills ist namlich mbglich, ausser der As oospore selbst die verschieden-

artigsten Theile, myceliale nnd peritheciale, durch Cnltur zur Conidienproduction

zu zwingen; nnd zwar erstreckten sich meine Versuche mit Erfolg auf die

Gemmen (Taf. 3. Fig. 25 B nnd 26), auf die Scbopfhaare des Peritheciums

(Taf. 4. Fig. 3), auf die Rhizoiden (Taf. 4. Fig. 4) nnd auf Fragmente

der Wandung frischer Perithecien. Eine zwei- bis dreitagige Cultur

dieser Theile in verdiinntem Mistdecoct, in blossem Wasser oder selbst in

30*
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feuchter Atmosphare geniigt, um sie zum Austreiben conidienerzeugender Mycel-

schlauche zu bewegen.

2. Entstehungsbedingungcii.

Die Frage, wodurch das Auftreten der Conidienfructification bedingt sei,

suchte ich durch vergleichende Culturversuche zu losen, die unter den ver-

schiedensten Nahrverhaltnissen angestellt wurden.

a) Cultural von Ascosporen, Haaren, Khizoi'den, Genimen etc. in feuchter

Luft angestellt ergaben Miniaturmycelien mit relativ sehr reichlicher

Conidienbildung.

b) Cultnren clerselben Theile in sehr diinner Wasserschicht auf dem

Objecttrager lieferten dasselbe Resultat.

c) Culturen in sehr diinnen Schichten von verdiinntem oder concentrirtem

Mistdecoct an den Wanden der Geisslerschen Kammer, deren Enden,

um erneuten Luftzutritt zu verhindern, durch Wassertropfen geschlosseu

waren. Sie lieferten dasselbe Ergebniss.

d) Culturen in Tropfen sehr verdiinnten Mistdecocts auf dem Object-

trager angestellt. Die 1— 1% cm im Durchmesser haltenden Mycelien

erzeugten Conidien in grosser Menge. Perithecienfructification trat

niemals auf, obschon die Culturen wochenlang unterhalten wurden.

e) Culturen in grossen Tropfen reichen Pflaumenclecocts auf dem Object-

trager. Ueppige Perithecienproduction. Vor und wahrend der Ent-

stehung der Frlichte traten, wie ich mich an einer grossen Anzahl

von Objecttragerculturen bestimmt liberzeugte, niemals Conidien auf.

Wenn indessen spater das Mycel durch die Perithecienbildung er-

schb'pft war, entwickelten sich auch noch Conidien.

f) Massencultoren auf ausgekochtem mit Pflaumendecoct gut gediingten

Brod lieferten genau dasselbe Ergebniss.

g) Ich modificirte nun die Culturen in folgender Weise. Brodstiicke,

nach dem Auskochen mit Pflaumendecoct wohlgediingt, wurden mit

Ascosporen besat und nun auf kiinstlichem Wege Bacterien in das

Substrat eingefuhrt. Die Beobachtung ergab, dass das Mycel, offenbar

in Folge eintretender Substratsverschlechterung, sich nur sparlich in

dem Brod selbst entwickelte, daffir aber ein Luftmycel bildete.
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Anf dieseni wurden gleich von vornherein reicliliche Mengen von Co-

nidien erzeugt, wogegen die Perithecienfructification als nur sparlich bezeichnet

werden musste. (Solche reichlieh in Conidien fructificirenilen Luftmycelien

sind durch ein eigenthumlicb.es Weiss ausgezeicb.net, das schon dem blossen

Auge die Gegenwart von Conidien verrath).

b) In Coltnren anf altem, bereita zu anderen Culturzwecken verwandtem

also but nocb wenig Mhrstoffe enthaltendem ansgekoebten Pferde-

mist liessen sich Peritbecien nnr spiirlicb, Conidien dagegen reichlieh

erzengen.

i) Anf spontanen Mycelien, wenn sie auf kiimmerlicben Substraten

vegetiren (z. B. diirren Pflanzeiitbeilen, Papier), werden neben den

Peritbecien stets Conidien angetroffen.

Ans den dargelegten Beobacbtimgen gebt klar bervor, dass die Ent-

stebung der Conidien abbangig ist von den Ernahrnngsverhaltnissen, genauer:

dass sie begiinstigt wird durch schlechte Ernabrung.

Der Cultivator hat es demnacb ganz in seiner Gewalt, ob er Conidien

erzeugen oder nnterdriicken will. Richtet er die Coltnren auf massenhafte

Coniclienbildeng ein, so muss er anf eine reicliliche Perithecienernte verzichten

und umgekebrt.Jo"

3. Van Tiegliem's Resultate.

An der Hand tlerselben Methode, mit Hiilfe deren ich die Existenz

von Conidien flir Ch. Kunzeanum nachwies, gelang es mir, audi bei anderen

Chaetomien ganz die gleicben Bildungen bervorzurufen, wie ich spiiter zeigen

werde.

Zu einem wesentlich anderen Ergebnisse gelangte Van Tieghem. 1
)

Er fand namlich, dass die Chaetomien conidienlos sind. „La spore des

Chaetomium", so sagt er, „developpe on mycelium, qui des le septieme jour

et sans formes de c on i dies, commence a fructifier"; und bei dem Vergleich

zwischen Chaetomium nnd Sordaria 2
) bezeichnet er den Mangel der Conidien

bei ersterer Gattung als einen Unterscbied von letzterer: „Sauf la presence

!) Sur le developpement du fruit des Chaetomium. Ann. so. nat. Ser. VI, t. 2, p. 364.

2
) 1. c. p. 365.
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des conidies et l'absence des poils caracteristiques, les choses se passent dans

les Sorclaria comme dans les Okaetomiwm."

Der Leser wird nach dem Voraufgehenden leicht entscheiden konnen,

auf wessen Seite die Wahrheit liegt.

4. Pi'iifung auf Keinifahigkeit.

Wie Mihere Beobachtungen bereits zeigten, keimen Ascosporen, myceliale

Theile (Gemmen), Perithecienhaare, Rhizoiden and Stiicke von der Wandnng

frischer Perithecien in Nahrlosungen, mb'gen diese nun sauer oder alkaliscli

reagiren oder neutral sein, mit grosser Eeichtigkeit aus. Selbst in blossem

Wasser oder sogar in feuchter Luft lasst sich eine schnelle Auskeimung aller

dieser Theile erzielen. Nicbts lag daber naher, als die Erwartung, dass auch

die Conidien zur Keimung zu bringen sein wiirden. Man durfte diese Er-

wartung um so eber hegen, als selbst die winzigen sterigmenartigen Triiger,

deren Abschniirungsproducte die Conidien sind, in Wasser und Nahrlosungen

gleichfalls Keimschlauche treiben. Nichtsdestoweniger waren alle von mir an-

gestellten Versuche in dieser Ricbtung von durchaus negativem Erfolge. Es

wurden nicht nur die bekannten Culturmittel in verschiedenen Verdunnungen

resp. Concentrationen zu verschiedenen Jahreszeiten und bei verschiedenen

Temperaturen gepriift, sondern auch Pflanzenabkochimgen und Nahrmedien,

in denen bereits andere Pilze vegetirt hatten, verwandt; aber immer blieben

die Conidien unverandert.

Es liegt hiernach die Vermuthung nahe, dass die Conidien ganzlich

keimungsunfahig sind. Positive Sicherheit hieriiber llisst sich nicht gewinnen,

und man wird immer sagen kbnnen, dass es dock vielleicht ein oder das

andere Nahrmedium, ein oder die andere physikalische Bedingung geben

moehte, bei deren Anwendnng sie den Keimungsprocess eingehen werden.

Ich erkenne einen solchen Einwand um so eher als berechtigt an, als eigene

Erfahrungen mich lehrten, dass gewisse Pilzsporen, deren Grosse und Inhalts-

reichthum den Gedanken an eine etwaige Keimungsunfahigkeit gar nicht auf-

kommen lassen, doch unter den verschiedensten Nahrverhaltnissen nicht zur

Auskeimung bewogen werden konnten. Indessen, wenn man erwagt, dass

Ascussporen, Gemmen, Perithecienhaare, Rhizoiden, Wandungsstiicke von

Chaetotnium und sogar die kleinen Trager selbst in den verschiedensten
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Nahrlosungen leicht unci sicher auskeimen, so muss man es docli mindestens

sehr auffallend finden, dass gerade die kleinen Conidien sich der Mycel-

sehlauehbildung mit solcher Beharrlichkeit widersetzen.

5. Spermatieii oder Conidien?

Die auffallende Kleinheit der Tiiiger, die spermatienartige Form und

Winzigkeit der Conidien, die mbgliche Keimungsunfahigkeit und die Massen-

kaftigkeit, in welcher dieselben auf schleoht ernalirten Mycelien erzeugt wer-

den, legen die Frage nahe, ob die Conidien niebt vielleicbt als Spermatien

anzusprecben seien?

Es war dessbalb zunachst zu ontersuchen , ob etwa die kleinen

Kb'rpercben zu den Anfiingen der Perithecien in sexuellem Verbaltniss

stiinden. Ich ricbtete zahlreicbe Objecttragercultnren her und erzog in reichem

Pflaumendecoct prachtige Mycelien, die mit Perithecien -Primordien fdrmlich

iibersaet waren. Sie warden mit grosster Sorgfalt gemustert, aber es war

nicht ein einziger Trager, nicbt eine einzige Conidie in den Culturen zu ent-

decken. Erst spLiter, als die Perithecien theils balbreif, tbeils reif waren,

wurden Conidientrager erzeugt.

Audi in Massenculturen auf Brod, das mit Pflaumendecoct reich ge-

diingt wnrde, und schliesslich von Perithecien dicht iiberzogen erschien, war

zur Zeit der Fruchtanlage audi nicbt eine Spur von Conidien zu entdecken.

Ein anderes Experiment Avar von ahnlichem negativem Erfolg. Es

warden Conidien von einem schlecht ernalirten Mycel in Objeettragerculturen

der vorhin bezeichneten Art eingefubrt und nach einigen Tagen beobachtet.

Sie traten niemals weder zu den Mycelfitden nocb zu den jungen Frucbt-

anlagen in irgend welche nahere Beziehung.

Diese Erfabrungen durften wobl zu der Folgerung berechtigen, dass

von einer sexuellen Beziehung der Conidie zur Anlage der Frucht nicbt die

Rede sein kann.

Damit ware aber die Mb'glicbkeit einer sexuellen Function noch nicht

ganz eliminirt. Man konnte sich namlich vorstellen, dass bei den Chaetomien

eine sexuelle Differenz in den Sporen vorhanden sei, also die Ascospore von

der Conidie befruchtet wiirde. Diese Vorstellung wiirde durchaus nichts allzu

Fremdes an sich haben, da wir ja beim Fucus ganz analoge Verhaltnisse an-
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treffen. Ja fur Pleosporopsis strobilorum nimmt Oertstedt geradezu an, dass

gewisse grossere Conidien (Acrosporen Oerst.) von in Antberidien gebildeten

Spermatien befruclitet und dadurch zu weiterer Entwickelung angeregt werden.

Um zu entscheiden, ob bei Ch. Kunzewwm eine Sexualitat dieser Form

existire, habe ich vielfach Conidien mit Schlauchsporen znsammengebracbt,

theils in feuchter Luft, theils in Wasser, theils in Nahrlosungen. Es konnte

jedoch kein einziger Anhaltspunkt gewonnen werden, der fur eine sexuelle

Beziehung zwischen den bezeichneten Sporenformen gesproclien hatte. Selbst

bei der dichtesten Aneinanderlagerung fand keinerlei Verbindung beider statt.

Nach der Beobacbtung Strassburger's an Acetabularia war es weiter-

hin nicht ganz undenkbar, dass die Conidien vielleicbt selbst gescblecbtlicb

differenzirt seien und daber unter gewissen Ernahrungsverhaltnissen zusammen-

gebracbt copuliren wiirden. Allein meine Versucbe in dieser Ricbtung mit

Conidien desselben Mycels und mit Conidien verscbiedener Mycelien waren

gleichfalls erfolglos.

Fassen wir alle diese Ergebnisse zusammen, so wird die Frage, ob

die kleinen Conidien von Gh. Kunseanum als mlimdicbe Organe, Spermatien,

functioniren, zu verneinen sein. Es- ist indessen immerhin sehr wobl moglicb,

ja, nach der Analogie anderer Pilze und der Algen, sogar bis zu einem ge-

wissen Grade wahrscheinlicb, dass diese Gebilde friiber einmal als miinnlicbes

Element in Function getreten sind, aber im Eaufe der Zeit diese Function

verloren haben. Ein strenger Beweis lasst sicb hierfur nicbt beibringen und

darum kann man aucb die Auffassung hegen, dass die kleinen Sporen ge-

scblechtslose Conidien darstellen, die, einstmals mit der Keimkraft gewobn-

licher Conidien begabt, dieselbe jetzt nur nocb unter ganz besonderen Bedin-

gungen oder gar nicht mehr entfalten.

Zuerst aufgefunden sind solche Organe bei den Discomyceten:

Brefeld 1
) war es, der sie ftir I'eziza sclerotiorum und tuberosa 2

) nacbwies.

Auch hier haben sie kerne sexuelle Bedeutung, und da sie sicb von den

analogen Bildungen anderer Pilze nur durch den sehr reducirten Triiger uud

!) Naturforscher - Versammlung zu Hamburg 1876. Gesellscliaft naturforschender

Freunde 1875. Schimmelpilze Heft IV.

2) Tula sue, Carpol III.
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dnrch die Keimmigsmifahigkeit ihrer Conidien unterscheiden, so fasst Brefeld

jene Organe als rudimentar gewordene Bildungen auf.

Der nabere Vergleich dieser Organe mit den von mir bei Gliaetomium

Kunzeanum nnd anderen Cbaetomien aufgefundenen lasst erne deutliche Analogie

beider erkennen. Nicht nur sind bier wie dort die Trager von gleicber Winzig-

keit and gleicber (verlangert flaschenforniiger) Gestalt, sondern es findet auch

derselbe Modus der Sporenabscbniirung (basipetal) mid dieselbe Massenhaftig-

keit der Bildung statt. 1
) Eine sexuelle Function ist in beiderlei Fallen aus-

gescblossen. Icb glaube daher die Coiiidienfructification der Cbaetomien auf-

fassen zu diirfen als Organe, die mit den von Brefeld als rudimentare

Organe bezeicbneten morpbologisch mid physiologisch identiscb sind.

Sebr reducirte Conidientrager mit winzigen sclnver oder gar nicht zur

Keimung zu bringenden Conidien producirt nach nieinen Untersucbimgen auch

nocb eine andere Pyrenomycetengattimg, namlicb Sordaria. Fiir 8. copropMla

wurden die Trager an sicb bereits von Woronin 2
) nachgewiesen, aber ihre

Keimfahigkeit nicht naber imtersucbt. Icb selbst priifte sie ausser an der

genannten Species nocb an einigen anderen Arten (z. B. S. curvida, minuta,

decipietis), (Taf. 4. Fig. 10—12, siebe die Figurenerklarang).

Beziiglicb der Form mid Grbsse der Sterigmen stimmt die Sordarien-

fructification in alien wesentlicben Pimkten mit der von Chaetomium mid jenen

Pezizen iiberein, nur sind bei S. curvula (Taf. 4. Fig. 10, 12) die Sterigmen

meist noch klirzer and bauchiger. Audi im Abschniirungsmodus treten keinerlei

Verscbiedenbeiten bervor und die kugelige Form, die Grosse und der Inhalt

der Conidien (ein stark lichtbrechendes Korperchen) macben die Aebnlicbkeit

mit der entsprechenden Pezizenfructitication nur nocb frappanter. Im Wege

emer besonderen Cultur in Mistdecoct auf Objecttragern konnte icb den Nach-

weis liefern, dass bei einer von mir untersucbten Art auf reicblicb in Peri-

tbecien fructiticirenden Mycelien niemals Conidien zu finden waren. Auch

steben die Conidien nicht zu den Ascosporen in sexueller Beziehung. Mithin

diirfen erstere nicht als Spermatien angesprochen werden. Des vollstandigeren

!) Brefeld, Schimmelpilze IV.

s
) De Bary und Woronin, Beitrage z. Morph. Ill, pag. 27.

Nora Acta XLII. Nr. 5. 31
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Vergleiches wegen habe ich auf Taf. 4. anch die Conidientrager von Sclerotinia

Batschiana Zopf (Fig. 13) und Ciboria bolaris (Batsch) (Fig. 7, 8) abgebildet. *)

Auch bei diesen Becherpilzen habe ich die Conidien nicht zur Keimung zu

bringen vermocht und auch bier stehen sie zu der Entstehung der Schlauch-

frucht in keinem sexuellen Verhliltniss.

Wenn ich soeben erwahnte, dass die Conidienbildung bei den Sordarien

in Form succedaner Abschniirung mit Kettenbildung (Taf. 4. Fig. 12) auftritt,

so muss ich bemerken, dass Woronin 2
) an Sordaria coprophila beobachtete,

wie die Conidien als nackte Plasmamassen aus der Spitze des flaschenformigen

Sterigmas austropfelten. Ich selbst habe den Trager am Scheitel stets ge-

schlossen gesehen und konnte auch an jungen Conidien schon die Membran

nachweisen. Doch lasst sich an trocken werdenden Culturen constatiren, dass

der ausserst zarte Scheitel des Sterigmas einsinkt, sich einstulpt ahnlich einem

Handschuhhnger. Dann erhalt man allerdings ein 13ild, das einem offenen

Flaschchen ahnelt und hierin, glaube ich, diirfte die Erklarung fur Woronin's

Auffassung zu suchen sein.

6. I'mfasst der Entwiefeelungskreis von Cliaetomium Knnzeanom
noch andei'e Fructiiicationeii ?

Schon unter den alteren Mycologen, namentlich in den Werken von

Elias Fries, finden wir die Ansicht vertreten, dass die verschiedenen h'ormen

des von G. Kunze geschaffenen Genus Myxotrichum, welches sehr eigen-

thtimliche entfernt chaetomienahnliche Haarbildimgen besitzt, aufzufassen seien

als Bildungen, die in den Entwickelungskreis von Chaetomien gehb'ren.

Fries betrachtete indessen genannte Formen keineswegs als selbst-

standige, in sich abgeschlossene Conidienfructificationen, sondern [als blosse

jiingere Zustlinde der Schlauchfrucht von ChaetomiumJ)

x
) Vergl. Zopf und Sydow, Myootheca Marchica Kf. 40, wo ich erne Diagnose und

Abbildungen von Sclerotinia Batschiana gab.

2
) Beitrago zur Morph. u. Physiol. Ill, Tab. V, Fig. 10— 17, pag. 27.

3
) Summa veg. Scand. pag. 499: „G'haetomium et Myxotrichum chartarum, murorum etc.

ejusdem stirpis facile frngam diversos status."
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Von dieser Pries'schen Ansicht bestimmt zog dann Fuckel Myxo-

trichum-Formen als selbststandige Conidienfructification zu mehreren Chaeto-

mien speciell Myxotrichum chartarum zu Chaetomium Kunzeanum.

Was zunachst die Auffassung von Fries betrifft, so ist fiir Jeden,

der jemals ein Myxotrichum geseben, ohne Weiteres klar, dass es nicbt ein

Schlauchfruchtstadium reprasentiren kann. Die Fuckel' sclie Ansicht 1
), obwohl

sie sich nur auf zuMlige Substratsgenieinschaft stutzte (die der Autor zuge-

standenermaassen nicht einmal selbst gesehen, sondern von Fries entlehnt

hatte), musste indessen gcpriift werden.

Yier Jabre lang babe icb die vorliegende Species theils in Nabr-

fliissigkeiten auf dem Objecttr'ager, tbeils in Massenculturen auf festem und

weichem Substrat, den verscbiedensten Mistsorten, ausgekocbtem und gediingtem

Brod, friseben und todten Pflanzentbeilen, Loschpapier, Scbreibpapier, Baum-

wolle u. s. w. cidtivirt und zu alien Jahreszeiten gemustert, audi haufig

Gelegenbeit genommen, den spontanen Pilz auf seine Fructificationen zu unter-

sucben. Und obscbon icb bierbei immer die Frage im Auge hatte: Besitzt

der Pilz nocb audere Conidienbildimgen ? war es mir niemals moglich, audi

nur eine Andeutiuig weiterer Frucbtformen zu entdecken. Selbst zur Bildung

nesterartiger Lager, wie sie Brefeld bei Petsiaa sclerotiorum erzeugte und

wie icb sie selbst bei meiner Sclerotinia Batschiana klinstlicb hervorzurufen im

Stande war, konnte icb die kleinen Coniuientiilger nicht bewegen.

Es scheint mir hiernach, dass Chaetomium Kunzeanum eben so wenig

noch eine zweite Conidienfructification besitzt, wie Eurotium oder Penicillium.

5. Sclerotiale oder stromatische Bildungen.

Wir haben in einem friiheren Kapitel, das sich mit dem Mycel be-

schaftigte, einen Einblick gewonnen in den Aufbau desselben sowie in den

Charakter seiner Elemente. Die Darlegung der Beobachtungen iiber letzteren

Punkt wnrde aber daselbst nur bis zu dem Momente gefiihrt, wo die Ent-

wickelung der Schlauchfrucht anhebt oder audi sclion im Gange ist.

Es bleibt daher noch die Frage zu erortern nach dem Verhalten der

mycelialen Elemente in spateren Entwickelungsstadien.

i) Symbol, myo. pag.

31'
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Wahrend der Perithecien- nnd Conidienproduction, gleichviel ob dieselbe

als eine reiche oder als eine spiirliche auftritt, setzen die Mycelien ihre

vegetative Entwickelung ungestort welter fort, vorausgesetzt natiirlicli, dass

das Substrat ihnen hinreicliende Nalirung darbietet. Ihre Zweigsysteme ver-

grossern and compliciren sich allmahlich durch Spitzenwachsthum mid Ein-

schieben neoer Zweige hoherer Ordnung. Schon an Objecttragerculturen lasst

sich das constatiren; viel intensive! aber noch muss natiirlicherweise die

vegetative Weiterentwickelung auf und in einem Substrat erfolgen, das wie

z. B. mit Pflanmendecoct gediingte handflachengrosse Brodscheiben, eine Ueber-

fiille der willkommensten Nahrstoffe darbietet. Die mycelialen Hyphen und

Zweige, indem sie ein solches Substrat nach alien Richtungen des Raumes hin

durchsetzen, werden immer und immer zahlreicher, kreuzen und durchflechten

sich in der denkbar mannichfachsten Weise, beriihren sich an den verschiedensten

Punkten und bilden so zunachst ein lockeres Fadengewebe. Die Starkekornchen

des Brodes werden corrodirt und endlich ganz aufgelost. Neue Zweige schieben

sich in die noch zwischen den Faden vorhandenen Liicken ein und schliesslich

ist der Effect der, dass die Hyphenmasse dichter und dichter werdend ihre

Fadennatur fast ganz zuriicktreten lasst, um nunmehr ein Gewebe von pseudo-

parenchymatischer Structur darzustellen (Taf. 2. Fig. 12). Schon nach vierzehn-

tagiger Cultur hatten die Mycelien an den oberhachlichen Partieen des Brodes

eine solche Structur angenommen, so dass das Substrat wie mit einer Art von

Kruste bedeckt erschien. Allmahlich steigerte sich die Dichtigkeit, Dicke und

Festigkeit unci auch die graue und gelbbiiumliche Farbung nahm einen etwas

dunkleren Ton an. Eine Machtigkeit von 1— 2 mm und oft dar liber erlan-

gend, zeigte sie beim Trockenwerden cine gewisse Zerbrechlichkcit und setzte

dem Messer einen gewissen, wenn auch nicht sehr bedeutenden Widerstand

entgegen. Kurz, diese verdichtete erhartende Mycelmasse bot die wesentlichen

Eigenschaften eines sclerotialen Korpers dar, der sich von anderen Sclerotial-

bildungen im Wesentlichen nur durch die iiussere nicht scharf abgeschlossene

Form und durch den Mangel einer Differenzirung im Rinden- und Markgewebe

sowie durch die Farbung unterscheidet. Von der Oberiiache der sclerotialen

Schicht gehen in die Luft ragend Mycelhyphen (Taf. 2. Fig. 12 b). Die Peri-

thecien entstehen frei auf diesen, und erscheinen niemals eingesenkt. Fiir die

Erzeugung jener MycelverdichtuHgen reichen die Nahrstoffe des Culturtropfens
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auf dem Objecttrager ehensowenig aus, wie diejenigen Nahrungsmittel, welche

dem Pilz in der freien Natur geboten werden. Auf faulenden Pflanzentheilen,

Papier, Mist (ancli wenn derselbe noch so viel Nahrstoffe enthielt) imd ahn-

licben Substraten, auf welchen ich CJt. Kunseanum haufig spontau antraf, war

immer nur ein loekerfadiges , spinnwebeartiges Mycel aufzufinden , das, wenn

es nicht gerade bei Gegenwart grosserer Fenehtigkeit der Atmosphare sich

entwickelte, urn als weisses Luftmyeel vom Substrat sich zu erheben, dem

blossen Ange fast stets entging. Ich mocbte daher beinabe die Vermuthung

hegen, dass die von mir durcli Cultnr erzeugte sclerotiale Bildung draussen

in der freien Natur iiberbanpt niemals oder docb nur in bocbst seltenen Fallen

vorkommt.

Wir baben also bei Ch. Rumeanum einen klar ausgesprochenen Fall,

wie wesentlicb die verscbiedenen Ernalirungsbedingungen den Charakter des

Mycels zu modificiren im Stande sind. Karglicbe Ernahrung ruft fadige,

reiehlicbe dagegen stromatiscbe Bfldiingen bervor and man hat es ganz in

seiner Gewalt, die eine oder die andere Form zu erzeugen.

Wurden stromatisch verdielitete Korper zerschnitten und die Fragmente

cultivirt, so entwickelten sie sclmell ein reiches, fitdiges Mycelium, das in

armlichen Lb'sungen Conidien, in reicben viele Peritbecien erzeugte. Ich habe

diese Erfahrung benutzt, urn mir sclmell Fruchtmaterial zu verschaffen, wenn

ich dessen bedurfte.

6. Gemmenbildung.

In spateren Entwickelungsstadien des Pilzes, wo wahrend und nach

der Erzeugung von Schlauchfriichten und Conidien eine Erschopfung des Sub-

strats Platz greift, macht sich an den Mycelzellen, die friiher, als der Pilz

noch auf dem Culminationspunkte seiner Entwickelung stand, alle gleich frisch

und vegetationskraftig erschienen, eine mebr oder minder auffiillige Differenz

bemerkbar.

Die einen dieser Zellen namlich speichern eine Fiille von dichtem,

feinkornigem, meist ganz vacuolenfreien Plasma in sich auf (Taf. 3. Fig. 17g,

Fig. 21, 23, 26), in Folge dessen sie eben so stark lichtbrechend als turgescent

erscheinen und dem Beobachter leicht in die Augen fallen. Zugleich verdickt

sich die Membran ein wenig mehr, als bei cler gewohnlichen Mycelzelle.
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Mit diesen plasmaerfiillten Zellen im Hyplienverbande alternirend liegen

and ere, die in Folge ihrer Armuth an plasmatischer Substanz ond dem hier-

durch bedingten matten Ansehen zu ihren glanzenden Nacbbarn in ziemlich

scharfem Contrast stehen (Taf. 3. Fig. 171).

Da der Plasmagehalt der einen Zellen in dem Maasse znnimmt, als

der plasmatische Inhalt der andern sich verringert, so liegt die Berecbtignng

auf der Hand, beiderlei Vorgange als in Causalnexus steliend zn betrachten,

d. h. anzunehmen, dass die glanzenden Zellen auf Kosten der matten sich

entwickelten. Wir haben also bier ein Analogon derjenigen Vorgange, welclie,

wie z. B. bei Mucor racemosus, zur Bildung dessen fiihren, was man Gem-

men oder Chlamydosporen nennt, und ich nelime keinen Anstand, jene

plasmareichen Chaetomiumzellen gleicbfalls als Gemmenbildungen zu be-

zeichnen.

Bald sind es nur einzelne Mycelzellen, welche die Umwandlung in

Gemmen erfahren (Fig. 17), bald ganze Zellreihen (Fig. 18, 21). Nachtiiiglich

pflegen in den Einzelgemmen sowohl, als in den Gemmenketten secundare

und tertiare Scheidewande (s) aufzutreten, wodurch dieselben in mehr oder

minder kurze, oft sehr niedrige, Cylinderscheiben darstellende Glieder zer-

legt werden (Fig. 18—22). Die Lange der Gemmenketten kann bis ISOMikr.

und weit dariiber betragen, ihre gleicbfalls sehr wechselnde Dicke bis liber

15 Mikr.

Nachdem die zwischen den Gemmen intercalirten Zellen ihres Inhaltes

beraubt sind, werden audi die Membranen durch Vergallertung aufgelost, so

dass der schliessliche Effect in einer ganzlichen Isolirung der Gemmen besteht

(Fig. 18—20).

Aber selbst die Gemmen und Gemmenreihen konnen sich schliesslich

in ihre Theilglieder trennen. Es wird dies ganz einfach auf dem Wege

erreicht, dass die einzelnen Theilstiicke in Folge ihrer Turgescenz an den

Scheidewanden eine derartige Abrundung gegeneinder erfahren, dass eine

Trennung unvermeidlich wird (Fig. 21, 22).

In grossen Massenculturen auf mit Pflaumendecoct reich gediingtem

Brod wurden die Gemmen wahrend und nach der Fruchtbildung stets in

ziemlich grosser Massenhaftigkeit angetroffen, nicht bloss an den dicht auf

dem Substrat hinkriechenden Hyphen, sondern selbst an dem Luftmycel. Aber



Znr EntwickehmgsgeschicMe der Ascomyccten. (p. 47) 243

auch an kleineren, nor in Conidien fructificirenden Mycelien, wie sie in arm-

lichen Nahrfliissigkeiten oder auf karglichen festen Substraten entstehen, gelingt

ihre Erzeugung.

Beziig'lich der Keimfiihigkeit stellt sich gerade das nmgekelirte Ver-

haltniss heraus, wie bei den Conidien. Die Auskeimung der Gemmen erfolgt

mit denkbar grossester Leichtigkeit, schon in loco natali and noch im Mycel-

verbande (Fig. 24, 25, 26). Sie scheinen hierdurch die Conidien ersetzen zu

sollen. Bei der Keimung wird das feinkornige Plasma vacuolig (Fig. 24).

Die Keimschlauche sind schlank fiidig oder torulos und entspringen bald lateral,

an den Scheidewanden, bald terminal. Im letzteren Falle nehmen sie ihren

Weg durch die entleerten Nachbarzellen des Mycelfadens, die Querwande, wo

sie solche rinden, durclibohrend (Fig. 24, 25 A und B). Oft sind entleerte

Faden auf weite Strecken bin von vielfach bin und her gebogenen Keim-

schlauchen ganz ausgefiillt. Fine Andeutung davon giebt Fig. 25B. Fast mochte

man angesichts soldier Bilder glauben, man habe einen fremden Organismus

vor sich, der als Parasit in den Chaetomienhyphen hause. Dass es sich aber

urn einen solchen nicht handeln kann, beweist allein scbon die interessante

Thatsache, dass man in diinnen Schichten reinen Wassers oder verdiinnten

Mistdecocts cultivate Gemmen sehr leicht dazu bringen kann, auf ihren Keim-

schlauchen genau dieselben conidientragenden Organe hervorzubringen, die ich

auf den aus der Ascospore erzogenen Mycelien nachwies (Fig. 25 Be, 26).

Bei solchen Cultural unterbleibt die Keimschlauchbildung haufig ganz, so dass

die Gemmen unmittelbar zu Conidientragern austreiben (Fig. 26). Falle letz-

terer Art fmdet man in grosser Haufigkeit auch an feucht gehaltenen Mycelien

grosser Massenculturen. Die Conidien der Gemmen waren gleichfalls nicht

zur Keimung zu bringen.

Fin Vergleich der Gemmenbildung yon Chaetomium Kumecmum mit

derjenigen, welche z. B. auf den Mycelien der Pycniden von Fumago 1
) von

mir nachgewiesen wurde, lasst als Hauptunterschied den erkennen, dass die

Gemmisirung im letzteren Falle sammtlicbe Mycelelemente ergreift, im ersteren

Falle dagegen nur auf einzelne Zellen oder Zellgruppen localisirt wird.

!) Yergl. "W. Zopf: Die Conidienfriiolite von Fumago.
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7. Farbstoffausscheidung an den Mycelien.

An Massencultural namentlicli auf Brod pflegt sich etwa vom Beginn

der Perithecienbildung ab an den Mycelien, f&digen mid stroinatischen, eine

eigenthiimliehe stroll- bis intensiv schwefelgelbe Farbung einzustellen. Sie

greift namentlicli an den Grenzflachen des Erodes und audi da Platz, wo das

Mycel vom Brod ans auf dem Boden des Culturgefasses hinkriecliend diesem

dicht anliegt. Auch auf weissem Schreib- und Losclipapier cultivirt zeigt das

Mycel dieselbe Erscheimuig. Bei naherer mikroskopischer Priifung derselben

bemerkt man, dass einzelne Zellfaden und ganze Fadencomplexe von einer

zarten, meist etwas kbrnigen, gelben Schiclit umkleidet sind, die nicht iiberall

einen ganz gleichmassigen Ueberzug bildet und oft so reicblich auftritt, dass

die Faden formlich eingehUllt werden und ihre Zellstructur verdeckt wird.

Diejenigen Hyphen, welche diesen Farbstoff aufweisen, machen stets den Ein-

druck des nahenden, respective bereits erfolgten Absterbens. Der Farbstoff

findet sich hie und da auch im Lumen der Zellen und dann in Form stark

lichtbrechender Kornchen von verschiedener, aber niemals betrachtlicher Grb'sse.

Beziiglich seiner chemischen Natur babe ich nor feststellen kb'nnen, dass er

in Alkohol lb'slich ist, namentlicli leicht in kochendem Alkohol. Er scheint

mit dem die Mycelfaden und Friichte von Eurotiutn iiberziehenden gleichfalls

schwefelgelben Stoffe identisch zu sein. Die librigen Chaetomien besitzen theils

denselben, theils einen almlichen Farbstoff. Bei den einzelnen Arten wird

davon noch die Rede sein.

II. Chaetomium pannosum Walk.

In der freien Natur trat mir dieser Pilz wiederholt auf Stengeln grosser

Krauter und namentlicli auf morschem Holz feuchtliegender Baumzweige ent-

gegen (Taf. 5. Fig. 1), Substrate, auf denen er bereits von seinem Eutdecker,

Wallroth, und anderen Beobachtern gesammelt wurde. Er liebte es, seine

relativ grossen Schlauchfriichte in kleineren oder grbsseren rasenartigen Gruppen

von wechselnder Grosse und braunschwarzer Farbung zu produciren, die hllufig

zu mehrere Centimeter langen, bald schmalen, bald breiten wergartigen Lagen

zusammenfliessen und dann ein augenfalliges Object bilden (Taf. 5. Fig. 1).

So charakteristisch indessen diese Art des Auftretens erscheinen mag, so darf
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sie dock nicht, wie bisher, als die ausschliessliche angesehen werden, da anf

gewissen Substraten, z. B. Pferdernist, nur ganz vereinzelte Peritbecien ent-

stelien, was natiirlich sogleieh eine ganzliche Veranderung in dem habituellen

Charakter hervorruft, die leicht zu Verwechselungen mit clem habitaell sehr

almlichen Ch. datum Kze. fiibren kann. Anf handgrossen, mit Pflaumendecoct

wohlgediingten Brodstiicken entwickelt er sicb in so erstaunlicher Ueppigkeit,

dass er das Substrat wie mit einem continuirlicben Pelz iiberkleidet, wahrend

er andererseits, in Objecttragercultnren, niemals zur Polsterbildung kommt

(Taf. 5. Fig. 2). Die Physiognomic des Pilzes hangt daber wesentlich von

der Ernahrungsfabigkeit des Substrate ab.

Im Vergleicb zu Ch. Kunzeanum diirfte vorliegende Species als die

minder baufige anzusehen sein. Doeb werden sicb die wenigen mir bekannten

Fundorte (Deutschland, Russland) sicherlich noch mebren und die Kenntniss

des Verbreitungsbezirkes erweitern.

Die Ascosporen, welcbe die Form eines aufgedunsenen Kiirbiskerns

(Taf. 5. Fig. 10 a, b, c) und ein dankel olivenbraunes Exospor aufweisen, stimmen

betreffs ihrer Grosse und Form mit denen der vorigen Art fast iiberein, nur

erscheinen ihre Apiculi etwas weniger vorgezogen. Die Lange der Spore

betragt gewohnlicb zwiscben 10—14 Mikr., der grosste Dnrcbmesser der

Breitseite S—9, der Scbmalseite circa 6 Mikrometer. Die Sporenform, noch

weniger constant als bei Ch. Kunzeanum, lasst oft nicbt geringe Abweichungen

erkennen. l
)

Bei der Keimung tritt das Endospor audi bier nur an einem Pole aus,

urn zunachst eine Keimblase zu formiren (Taf. 5. Fig. 10 b), von der aus dann

die Mycelbildung ihren Ausgangspunkt nimmt. Der Umstand, dass die letztere

nichts wesentlich Neues bietet, uberhebt einer weiteren Beschreibnng. Nur die

Eigenthiimlichkeit moge bervorgehoben werden, dass die mycelialen Hyphen

einen rothbraunen in Alkobol loslichen Farbstoif von harzartigen Eigenschaften

absondern, der nicht bloss in den Massenculturen, sondern audi in Object-

tragercultnren in intensiver Weise auftrat. Es kann diese Eigenschaft mit als

Unterscheidungsmerkmal dienen gegeniiber dem habitaell sehr ahnlichen Ch.

1) Das Material, voii dem rueine Cnlturen ausgingen, entstammt den Exemplaren,

welclie Kiessl in Eabh. fg. europ. Nrl 2025 veroffentlicht hat.

Nova Acta XLn. Nr. 5. 32
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datum Kze., dessen Faden einen gelben Farbstoff aussondern, der mit dem

bei Besehreibung der vorigen Species angefiihrten iibereinstimmt.

Auf reich gediingten grossen Brodculturen gewinnt man stromatisch

verdicbtete Mycelien von dem Charakter des Cli. Kumeanum.

Die Gemmenerzengung gelang bei nnserer Art gleichfalls. In ihrer

Form, ibrer Grosse, Entstehungs- und Keimungsart bieten sie durchaus niebts,

was als Abweicbnng von Ch. Kunseanum zu constatiren ware.

Mit Zubilfenahme der friiher angewandten Metbode ist es mir gegliickt,

auch fur diese Species den Nachweis der Existenz von Conidien zn

ftlhren, in genetischem Znsammenbang mit der Ascospore. Nach 48 Stimden

bereits batten Sporen sowohl, als Myceltheile, Fragmente von Haaren und

Rhizoi'den, in sebr diinnen Schicbten reinen Wassers cnltivirt, an ihren Keim-

schlauchen fructificirende Conidientrager getrieben. Ueberrascbend ist die

Aehnlicbkeit derselben mit vorgenanntem Haarpilze. Nicbt nur findet eine so

vollstandige morpbologische Uebereinstimmung der winzigen sterigmenartigen

Trager und Conidien statt, dass man auf eine nocbmalige Charakteristik

verzicbten darf, sondern audi ihre pbysiologische Bedeutung ist dieselbe. Ich

habe viel Zeit und Miihe geopfert, am beziiglicb der Keimung der kleinen

Conidien ein positives Resultat zu gewinnen; doch umsonst. Auf dem friiher

eingeschiagenen Wege Hess sich audi fur Gh. pannosum constatiren, dass von

einer sexuellen Beziehung zwischen Perithecienanfiingen und Conidien nicbt

entfernt die Rede sein kann.

Auf Substraten, die der Entwickelung von Peritbecien nicbt besonders

giinstig waren, warden die Conidien in Masse erzeugt; aber fast ebenso zabl-

reich habe ich sie gefunden auf Culturen, wo die Peritbecien in so iippiger

Art auftraten, dass sie das Substrat wie mit einem continuirlichen Filziiberzug;

versahen und die Friichte eine Grosse erreichten, wie sie wohl auf keinem

anderen Substrate stattlicher sein kann.

Also Conidien, die nicbt keimen wollen, und von denen es in bohem

Grade wahrscheinlich ist, dass sie liberhaupt nicbt zur Keimung gelangen,

werden hier in iippigster Ftille erzeugt! Wie Schnee bedecken sie grosse

Culturen und man erkennt hieran schon mit blossem Aua'e ihre Anwesenbeit.

Culturen auf mit Pflaumendecoct gutgedtingtem Brod, in welchen aber Bacterien

stark zur Entwickelung gelangt waren, wiesen nach zweimonatlicher Erhaltung



Zur Enkvickelungsgeschichte der Ascomyceten. (p. 5 J) 247

sehr massenhaft Conidien auf, ohne class audi nur cine Andeutung von Peri-

thecien vorhanden war. Die Verschlechterung des Substrate wirkte also auch

in diesen Fallen auf die Conidienbildung fdrdernd ein.

Etwaige andere Fructificationen hat der Pilz, den ich mehrere Jahre

im Laboratorinm cultivirte, niemals aufgewiesen, so dass ich mich berechtigt

glaube zu der Annabme, es werden solche iiberhaupt nicbt erzeugt.

Auch Lager- oder Nestcrbildung der kleinen Triiger kam in den zahl-

reichen auf den verscbiedensten Substraten gehaltenen Cultnren nicbt vor.

Scbon nacb 8—10 Tagen treten in den Objecttragerculturen (in Mist-

decoct oder Pflaumendecoct) die Primordien der Schlauchfriichte in grosser

Anzabl auf. immer aber erscbienen sie spater als bei CJi. Kumeanum, eine

Species, die sicb iiberbaupt durcb scbnellere Entwickelung auszeicbnet und

daher ibre Peritliecicn gewohnlich scbon innerhalb 1 4 Tagen zur Reife bringt,

wahrend die vorliegende Art mindestens einen Monat braucbt, urn ibre aller-

dina-s auch ffrosseren Peritbecien zur vollen Entwickelung gelangen zu lassen.

Eine sorgfaltige Priifung der Anfange auf die Richtigkeit der Van

Tiegbem'scben Behauptnng einer friiben DirTerenzirung ergab wiederum ein

negatives Resultat, denn die Anfange erwiesen sicli als vollkommen identiscb

mit denen von Chaetomium Kunzeanmn. Dieser Umstand rnacbt Zeichnungen

und Bescbreibung iiberflussig.

Die jungen Peritbecien erscbeinen anfangs als kugelige Kcirpercben,

iiberall mit langen pfriemlicben Haaren bedeckt (Taf. 5. big. 4). Erst

spater geben sie in die Eiform liber und die scheitehvarts stebenden Haare

verlangern sicb (Fig. 5). Darauf tritt eine Verzweignng ein, die in ziemlich

cbarakteristischer Weise erfolgend den Halutus der jungen Frucbt sogleich

wesentlicb veriindert (Fig. 7). An der Stelle, wo ein Zweig entspringt, rnacbt

das Haar eine scitlicbe Biegung, wodurcb oft der Scbein einer Dicbotornie

bervorgerufen wird (Fig. 9).

Die Zweige erreicben eine verbaltnissmassig nicbt geringe Range und

endigen meist mit dem Haar in gleicber Kobe. Ebenso verbalten sicb die

Aeste. Im Allgemeinen erfolgt die Verzweignng nur in der oberen Region

des Haares. An iilteren Peritbecien wird die Astbildung allmahlicb reicbcr,

obwobl auch bier die Aeste immer einen ziemlich weiten Abstand zeigen.

Haare und Zweige kriimmen sicb in der mannicbfaltigsten Weise durcheinander,

32
;
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urn einen stattlichen Sehopf darzustellen, der scliliesslich oft noch viel grossere

Dichtigkeit zeigt, als in dem Taf. 5. Fig. 7 abgebildeten Falle.

Da die Haare, ihre Zweige nnd Aeste verhaltnissmassig stark verdickte

und gebraunte Membranen zeigen, die stark mit oxalsanrem Kalk incrustirt

erscheinen (Taf. 5. Dig. 9), so erhalt ein solches Haar, end mithin der ganze

Sehopf, etwas Starres, Zerbrecbliches ; und mit seinen nach aussen gekebrten

Zweigspitzen erinnert er gewissermaassen an einen Verhau ocler an erne

Dornenhecke (Taf. 5. Fig. 7). Auf armlichen Substraten bleibt der Sehopf

hiking auf der in Taf. 5. Fig. 6 dargestellten Stofe stehen, wahrend die

inneren Theile der Frucht sich normal entwickeln.

Von iippigster Entwickehmg erscheinen die von der Basis des Peri-

theciums ausstrahlenden Rhizoi'den (Taf'. 5. Fig. 6 u. 7rh). Hire braunen ver-

dickten Membranen vergallerten, die Gallertbullen verscbmelzen mid die Rhi-

zoi'den erscheinen scliliesslich in eine continuirliche Gallertscheibe eingebettet,

die sich in einem einzigen Stiick ablosen lasst. Die Rhizoi'den verzweigen

sich und bilden hin und wieder durch blosses Aneinanderlegen Strange. Haufig

treten audi Anastomosen auf.

Was den Differenzirungsgang im Innern des Peritheciums betrifft, so

verlauft derselbe genau ebenso, wie bei Ch. Kunzeanum. Zuerst ist ein

homogenes Gewebe vorhanden; dann tritt ein Hohlraum auf, in den die

Nucleophysen hineingesandt werden. Die basalgelegenen bilden sodann da-

durch, dass sie sich vielfach verzweigen und gewebeartig aneinander legen,

ein Gewebepolster (Taf. 5. Fig. 8p).

Gerade bei vorliegender Species ist dasselbc in einer Machtigkeit ent-

wickelt, wie sonst bei keinem anderen Chaetomiwm (Taf. 5. Fig. 8 u. Taf. 4.

Fig. 19). Das Maximum seiner Hohe betragt (einschliesslich der Asken) etwa

140 Mikr. Dabei ist sein Ban, wie ich bereits friiher hervorhob, an Langs-

schnitten bei weitem nicht so schwierig zu studiren, wie bei anderen Arten.

In Taf. 4. Fig. 19, welche ein Stiick von einem Langsschnitt darstellt, sieht

man, wie dasselbe avis dichtgedrangten Hyphen gebildet wird, die morphologisch

mit den in Fig. 16— 18 dargestellten, das Polster umgebenden Nucleophysen

identisch sind. Nur erscheinen erstere langer und Hyphen und Zweige haben

sich so eng aneinander geschmiegt, dass keine Interstitien vorhanden sind und

ein pseudoparenchymatischer Korper entsteht (Taf. 4. Fig. 19), der in den
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centralen Peritheeienhohlrauni knppelartig hineinragt (Taf. 5. Fig. 8p). Obwohl

die Wande ziemlich zart erscheinen, hat das Gauze doch eine gewisse Festig-

keit, die das Schneiden erleichtert. Die einzelnen Hyphen lassen sich mit

ihren Zweigen streckenweit klar verfolgen (Taf. 4. Fig. 19 b, c).

Das Plasma wandert in die keulig anschwellenden zn Asken werdenden

Enden (Taf. 4. Fig. 20). Paraphysen, d. h. sterile zwischen die Asken ragende

Enden der Polsterhyphen giebt es audi hier nicht. Die Asken sincl verlangert

keulig, achtsporig (Taf. 4. Fig. 20—24). Die dem Gewebepolster zunachst

stehenden Nucleophysen sind longer (Taf. 4. Fig. 17, 18), als die weiter oben

an der Peritheeienwand entspringenden (Fig. 16) unci sparlich verzweigt. Hochst

ausgezeichnet erscheint die Miindungsregion der Frucht (Taf. 5. Fig. 8 mm).

Sie bildet namlich einen dicken Ringwall, bestehend aus dicht aneinander ge-

drangten, zarten, kurzen and cliinnen plasmareichen Hyphen, die sicli sparlich

verzweigen und auch den Miiuduiigskanal auskleiden (Taf. 4. Fig. 14, 15a,b,c).

Im hohen Alter, wean die Periods der Sporenbilduug volleudet 1st and

dann auch die Sporenbildung aufhort, tritt ganzliche Aufliisuug der Munduugs-

hyphen eiu, und an sehr betagten Friichtchen, deren Haarschopf durch die

Einfllisse der Witterung bereits soweit entfernt wurde, dass die Scbeitelregion

ganz kahl erscheint, Iasst sich schon mit der Lnpe eine ziemlich grosse

Oeffnung erkennen, welche die Stelle bezeichnet, wo einst der Ringwall der

Miindungshyphen sich befand (Taf. 5. Fig. 3). Der Habitus des Pilzes wircl

durch diese Erscheinung so bedeutend verandert, dass man sich nicht wundern

diirfte, wenn solche Zustande schon einmal als besondere Species beschrieben

worden waren.

III. Chaetomiimi flmeti Fkl.

Von dieser seltenen Pflanze ist in Taf. 5. Fig. 13 ein Culturexemplar,

auf dem Objecttiiiger gewonnen, und in Fig. 12 ein spontanea Peritbecien-

rasen dargestellt, Sie ward bisher nur in Deutschland beobachtet und zwar

von Fuck el, ihrem Entdecker, im Nassauiscben, von v. Niessl in Mahren 1

).

von mir selbst in Thiiringen und Berlin.

i) Emimeratio fangornm Nassoviae pag. 64 Nr. 491 cum icon. — Symb. myo. p. 90.

Herr J. Kunze in Eisleben sandte mil ein von Niessl stammendes Ch. pannosum, in dessen

Gesellsoliaft ich Perithecien von Oh. jimcti fand.
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Hirer Lebensweise nach ein typischer Saprophyt, wurde sie audi einmal

pseudoparasitisch angetroffen und zwar auf Sclcrotien, die aus Septosporium

bifurcum Fres. von mir erzogen warden waren (Taf. 5. Fig. 15). Die Unter-

lage spontaner Pflanzen bildeten Pferdeexcremente und von Mistjauche durch-

drungene Zweigstiicke (Taf. 5. Fig. 12): in meinen Objecttragerculturen, die

mit Pflaumendecoct angestellt wurden (Taf. 5. Fig. 13), sowie auf Brod und

anderen todten Pflanzentlieilen gedieli sie eben so gut, als auf Excrementen

der verscliiedensten Saugethiere, Jedenfalls darf sie hiernach nicht (wie etwa

die Sordarien) als ein specifischer Faecesbewohner angeseben werden, wozu

der von ibrem Entdecker gewahlte Name, den ich indessen nicht andern

mochte, allerdings leicht Veranlassung geben kann.

Der Pilz kommt zu alien Jabreszeiten zur Fructification. Er bildet

mebr oder weniger ausgedehnte, sicb diclit verfilzende, anfangs gelbgriine,

dann dunkle Rasen grosser Peritbecien (Taf. 5. Fig. 12) und erhalt dadurcb

einen dem Ch, pannosum einigermaassen ahnlichen Habitus, wird aber trotz-

dem, namentlich im Altersstadinm, leicht iibersehen.

Was man bisher von dieser interessanten Species kannte, ist sehr

mangelhaft. Noch unzureichender als die offenbar nach viel zu altem ver-

dorbenen Material entworfene diirftige Diagnose erscheint die bildliche Dar-

stellung Fuckel's, 1
) eine wahre Carricatur des schonen Pflanzchens.

Die Entwickelungsgeschichte, die sich innerhalb l x
/a
—2 Monaten ab-

spielt, wurde auch bei dieser Art von der Spore ab verfolgt.

Von den hier zu beschreibenden Chaetornien besitzt unsere Art die

grossten Ascosporen von der bekannten kiirbiskernartigen Form. (Hire

Dimensionen betragen 14—16 Mikr. in der L'ange, 12 Mikr. in der grossten

Breite.) Das aus ihnen hervorgehende Mycel bietet im Vergleich zu den

anderen Species nichts Eigenthiimliches. Schlecht ernahrt producirt es aus-

schliesslich die bekannten winzigen Fruchttrager mit ihren auch hier nicht

zur Keimung zu bewegenden Conidien in grossen Massen. Unter giinstigeren

Nahrverhaltnissen werden reichlich Perithecien erzengt. Bei dem, wie wir

sogleich sehen werden, so eigenartigen Charakter dieser Friiclite liess sich

vermuthen, es konnte bei Anlage derselben vielleicht die von Van Tiegbem

i)
l. c.
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fur alle Chaetomien angegebene Schraubenbildung auftreten. Ich babe daher

das reicbe Material, was mir die Objecttragercultural boten, zu einem sorg-

faltigen Stadium der ersten Anfange des Peritheciums benutzt, bin aber nur

zu dem Resultat gelangt, dass sie mit Ck Kunzeamim die vollkommenste

Uebereinstimmimg zeigen.

Dutch Verkmmelung der Primordialhyphen entsteht das kugelige Peri-

thecinm (Taf. 5. Fig. 16), dessen DirTerenzirungsgang der bereits bekannte ist.

Dagegen sind die Structurverhaltnisse der Perithecinrawandnng von

einer solcben Eigenartigkeit, dass man die Species scbon bieran sicber zu

erkennen vermag. Die iinsserste peritbeciale Schieht setzt sicb niimlich aus

Zellen zusammen, die eine auffallende Kleinlieit mid nabezu isodiametriscbe

Gestalt besitzen (Taf. 6. Fig. 5 a, Fig. 4). Um diejenigen Zellen, welebe zu

Haaren (h) auswachsen, gruppiren sicb die angrenzenden in Form zierlicher

Rosetten (Fig. 4 um h), wobei sie sich in radialer Ricbtimg zur Basis des

Haares meist etwas strecken.

An jiingeren Peritbecien ist die Fiirbung der aussersten Zelllage hell

olivengriin oder scbmutzig gelbgriin, spater, wenn sicb die Membranen melir

verdicken ond cuticularisirt werden, olivenbraun; scbliesslich, wenn die Ver-

dickung und Cuticularisirung ibren bcicbsten Grad erreicht bat, erscheint die

aussere Zellscbicht tief scbwarz und vollkommen undurchsichtig. In scharfem

Contrast mit der aussersten Wandscbicbt stebt die Iimenschicbt der Wandung

(Fig. 5 b). Ihre in tangentialer Ricbtimg gestreckten Zellen iibertreffen die

Zellen der ersteren an Volumen urns Vielfacbe (20—30facbe). Zur Zeit, wo

die Askenbildung beginnt, sind sie reich an Plasma, stark lichtbrecbend und

mit ein oder mebreren grossen Vacuolen verseben, wahrend ibre Wandung

sebr zart und farblos erscbeint (Fig. 5b). Zwiscben Aussen- und Iimenschicbt

liegt noch eine dritte, welebe beziiglicb der Grcisse ihrer Zellen den Ueber-

arana: zwiscben beiden vermittelt.

Von den grossen Zellen der Iimenschicbt aus geben die Periphysen

(Taf. 6. Fig. 6—9), die in Form mid Verzweigungsart mit denen der anderen

Arten identisch sind und nur etwas grosser erscbeinen, entsprechend dem

ai'osseren A
T
olumen des Peritheciums.

Die Asken entstehen gleicbfalls als Endverzweigungen der basalen

Nucleophysen (der Ascophysen) (Taf. 6. Fig. 10,11). Da alle Enden zu Asken
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warden, finden wir anch bei dieser Art keine Paraphysen. Den G-rossen-

verhaltnissen des Peritheciums entsprechend erlangen die Schlanche ziemlicli

bedeutende Dmiensionen. Auf sehr langem Stiele stehend erweitern sie sich

unterhalb der Spitze za einer dicken Keule (Taf. 6. Fig. 11, 12).

Von der fiir alle Chaetomien geltenden Regel, dass die Perithecien-

anhangsel unter zweierlei Form, namlich als Haare mid als Rhizoi'den

ausgebildet werden, macht auch Gh. fimeti keine Ausnahme. Dagegen weicbt

es von alien in dieser Abhandlung cbarakterisirten Arten wesentlicb durch

die Art der Ausbildung beider Formen ab.

An dem Haarkleide fallt uns sofort die sonst bei keiner Art anftretende

Einformigkeit auf (Taf. 5. Fig. 15— 18). Die Haare (b) sind siimmtlich

von gleicher Form, gleicher Grosse, gleicher Farbung, an alien Stellen der

Perithecienkugel gleich dicbt gestellt, zum Fruchtcentrum radial geordnet (Taf. 5.

Fig. 17). Sie stellen gegliederte pfriemlicbe Zellfaden dar, welche von der

Basis nach dem Ende zu abnehmende Verdickung, Braunung und Incrustirnng

mit Kalkoxalat zeigen (Taf. 6. Fig. 2). Der vollstiindige mit dem Feblen

der Miiiidung zusammenbangende Mangel eines scbeitelstandigen Haarschopfes

ist nur diesem Pilze eigen und bedingt wesentlicb das Eigentliiimliche in der

habituellen Ersclieimmg. (Fuck el bebauptet, die Friichte seien am Scheitel

haarlos. Es erklart sich dies aus dem Umstande, dass die Peritbecienhaare

in hohen Altersstadien der Frucht an ihrem dickwandigeren und starker in-

crustirten basalen Theile leicht abbrechen.)

Fiir den Mangel einer Differenz in den haarartigen Excrescenzen wird

der Pilz durcb eine Differenzirung der Rhizoi'den in zwei Formen entschacligt

;

und auch hierin weicbt Ch. fimeti von alien anderen Arten wesentlich ab.

Die eine Rhizo'idenform ist im Wesentlichen von der der letzteren nicht ver-

schieden. Sie stellt d'unne, hellbraune, wenig verdickte, dem Substrat sich

eng anschmiegende Faden von geringem Durchmesser dar, welche zablreich

von der basalen Region des Peritheciums entspringen (Taf. 5. Fig. 17 rh).

Die and ere Form dagegen zeigt einen weitaus verschiedenen Charakter, der

sich auspragt in der grosseren Dicke, der starkeren Braunung, der bedeuten-

deren Verdickung der Wandung und der meist auffallenderen Kriimmung der

drahtartig elastischen Faden (Taf. 5. Fig. I7rh'; Fig. 18rh'). Sie entspringen

fast an einem Punkte der Fruchtbasis, strahlen radienartig von ihr aus und
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schmiegen sicli dem Substrat niemals fest an. Ferner besitzen sie einen hohen

Grad von Hygroscopicitat, wie sich durch Anhauchen von in trockenem Zu-

stande unter dem Mikroskop liegenden Perithecien leicht constatiren lasst.

Die Faden machen namlich in diesem Falle eine Zeit lang auffallende Kriim-

muneren and Drehunffen. Die Zahl dieser Rhizoiden sehwankt sehr; ich babe

Perithecien mit nor 4 mid solche mit mebr als 30 verdickten Rhizoiden ge-

sehen. Es sei nebenbei noch bemerkt dass ich bei vierjahriger Cnltur des

Pilzes auf verschiedenen Substraten die Haar- and RMzoi'denbildung ganz

constant geftmden habe.

Als eine beachtenswerthe Thatsache sei ferner hervorgehoben, dass bei

Ch. fimeti keine Miindung fur den Austritt der Sporen gebildet wird. Die

Scheitelregion der Frucht bleibt vielmehr vollkommen geschlossen (Taf. 6. Fig. 1)

mid zeigt dieselbe Structur wie die Seitenwandimgen. Der bereits oben hervor-

gehobene Mangel eines scheitelstiindigen Schopfes steht hiermit in engstem

Znsammeiihang. Beide Momente, der Miindungs- mid der Schopfmangel, bringen

unsere Art gewissermaassen in eine isolirte Stellung zn den iibrigen Chae-

tomien, mid man wird zu der Frage gedrangt, ob demi Ch. fimeti wirklich

ein achtes Chaetomium sei, oder ob es nicht besser einer anderen Gattung

iiberwiesen werde? Darauf ist zu antworten, dass die vorliegende Art, trotz

der beiden genamiten Abweichungen, als ein typisches Chaetomium anzusprechen

ist. Die Entstelmngsweise der Perithecien, ihr Differenzirungsgang, der Baa

der Wandung, der Ban der Periphysen, des Askenpolsters, der Asken selbst,

der Sporen, die Beschaffenheit der Excrescenzen des Peritheciums, die Art

der Conidienfructification, der Gemmenbildimg, der Keimnng der Ascosporen

und Gemmen — alle diese Momente finden wir audi bei den iibrigen Chae-

tomien wieder. Es wiirde daher hochstens gestattet sein, fur diese Art ein

besonderes Subgenus zu creiren.

Wenn aber Ch. fimeti von den iibrigen Chaetomien generisch nicht

zu trennen ist, so liegt mis hier der eigenthiimliche Fall vor, dass mit

Miindung versehene Friichte, wie sie die Sphaeriaceen besitzen,

und allseitig geschlossene Friichte, wie sie bisher nur bei den

Perisporiaceen bekannt geworden, in ein und derselben Gattung

vorkommen konnen. Es existirt also zwischen Perisporiaceen und

]Nova Acta XLn. Nr. 5. 33
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Sphaeriaceen keine so scharfe Grenze, wie man bisher allgemein

angenommen.

Mit dem Mangel ernes Ostiolums im engsten Zusammenhange stent der

eigenartige Modus der Sporenentleerung, auf den icli bereits vorlaufig auf-

merksam gemacht habe. 1
) Es sind namlich bei Ck fimeti besondere mecha-

nische Vorrichtungen vorhanden, welche eine Sprengung des reifen Peritheciums

bewirken. Diese bestehen in den oben charakterisirten drahtartigen, aus lang-

gestreckten raid stark verdickten Zellen gebildeten Hyphen (Taf. 5. Fig. 17,

18rh and Taf. 6. Fig. 3), welche icli als eine besondere Form von Rhizoi'den

bezeiclmete. Sie entspringen genau an der Basis der Frucht (Taf. 5. Fig. 17, 18),

greifen zwischen die entsprechenden Organe der benachbarten Perithecien ein

und verschlingen sich mit diesen so, dass die Perithecien zu einem Polster

verfilzt werden und nur mit einiger Gewalt zu isoliren sind. Vermb'ge ihrer

hygroskopischen Eigenschaften kriimmen sie sich bei eintretender Trockenheit

stark und iiben einen Zug aus, der die Frucht an der Basis sprengt.

An iiberreifen Perithecien findet man namlich den Scheitel noch voll-

kommen geschlossen, wafarend sich an ihrem Grande klaffende Risse zeteen

Letztere entstehen aber keineswegs in bestimmt vorgeschriebenen Linien, son-

dern treten ganz unregelmassig auf. Die Sporen, die bis dahin sammtlich in

dem Perithecium zurlickgehalten wurden, werden jetzt in ihrer ganzen Masse
frei. Auch hierin liegt ein wesentlicher Unterschied von den iibrigen Chae-
tomien. Denn bei diesen erfolgt die Entleerung nicht erst nach der Reife

aller Sporen, sondern es werden schon dann reife Sporen aus der Miindung

hinaus befordert, wenn die Neuerzeugung von Asken oder doch die Ausbilduno-

dersclben noch in vollem Gange ist.

Wenn man die in Taf. 5. Fig. 17, 18 gegebenen Abbildungen ver-

gleicht mit den Bildern, die wir von Erysiphearten (z. B. Erysiphe graminis)

erhalten, so wird man eine grosse Aehnlichkeit in der Rhizoi'denbildimg beider

nicht verkennen. Ob aber die Function von beiderlei Organen dieselbe ist,

was ich vermuthen mochte, bleibt noch zu untersuchen.

x
) Ucber eine neue Mothode zur ITntersuchung des Meohanismus der Sporenentleerung

bei den Ascomyceten und iiber einigc Eesultate, welche mittelst derselbeu gowoimen wurden.
Gesellsehaft naturf. Preunde zu Berlin, 17. Februar 1880.
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IT. Chaetomium crispatum FuckeL

An Wundstellen faulender Kartoffeln, wie sie durch Erntewerkzeuge oder

Engerlingsfrass verursaekt zu werden pflegen, eieht man fan Winter bis zum

Sommer diese selfsame Art erscheinen, deren stattliche anf Taf. 7. Fig. 3 n. 4

zur Anschauung gebrachte Schlauchfrucht auf den ersten Blick etwas Phanta-

stisches zeigt. Ilir eonstantes Auftreten auf dem soeben angegebenen Substrat

moclite leiclit zu der Ansicht fiibren, dass man es rait einem specifischen

Kartoffelpilz zu tbun habe, zuraal Reinke und Berthold 1
) angeben, der

Pilz besitze parasitische Angriffskraft auf die Starkekornchen der Kartoffel.

Jene Ansicht wiirde jedocb irrthiimlich sein, da nacli meinen Erfahrungen der

Pilz aucli auf anderen faulenden Korpern gedeiht, so z. B. auf feuchteu, rait

organischer Substanz gemischtem Sande, auf Avelcher Unterlage wacbsend ich

ilm von Brefeld in lebendem Zustande erbielt, und auf Excrementen von

Pferden, die in der Umgebung Berlins aufgenommen worden waren. Er wird

hiernacb vielmebr als ein Sapropbyt zu gelten liaben.

Trotz seiner Haufigkeit ist er leicht zu iibersehen, da er gewohnlich

auf verunreinigten Stellen
,
der Kartoffeln auftritt, von denen seine Fruchte

nicht abstecben. Mit Sicherheit ward er von Fuckel, seinem Entdecker, im

Nassauischen, von Reinke und Berth old in Gcittingen, von Hansen, der

mir seine Handzeichnungen iibersandte, in Danemark (auf Mist), von Brefeld

und mir in Berlin gefunden. Andere sichere Fundorte sind nicht zu meiner
t-

v

Kenntniss gelangt.

Die Art darf als eine der am ausfidirlichsten beschriebenen bezeichnet

werden. Schon ihr Entdecker gab eine brauchbare Diagnose, 2
) nach der man

den Pilz sichcr bestimmen kann; unci neuerdings ist durch Reinke und

Berthold die Kenntniss wenigstens der fertigen Zustande etwas erweitert

worden, wenn audi verschiedene LTngenauigkeiten untergelaufen sind. Auf

entwickelungsgeschiehtliche Untersuchungen und audi auf manche nothige Ab-

bildung wichtiger fertiger Zustande haben diese Autoren verzichtet, weil, wie

sie selbst angeben, eine monographische Behandlung in Aussicht stand. Ich

i) Zersetztmg der KartoiFel durcli Pilze. Berlin 1879, pag. 46, Tab. 4, Fig. 1—8.

2
; Fuckel, Symbol, mycol. pag. 90.
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selbst kann mich, nachdem die Entwickelungsgeschichte von Ch Kumeamtm,

die bei unserer Art im Wesentlichen dieselbe ist, vorliegt, kurz fassen.

Die Ascospore erscheint von vorn sebr breit elliptisch (Fig. 25 a) und

mit zwei kurzen Apiculis verseben, von der Seite (Fig. 25 b) scbmal ellip-

tiscb. 1
) Sie schliesst sich also an die Sporenform von Ch. fimeti an.

Unter kiimmerlichen Nahrverhaltnissen (in verdiinntem Mistdecoct und

im Wasser) in der Geissler'schen Kammer cultivirt, producirte sie sebr kleine

Mycelien (Fig. 1]), an denen der Beweis des genetischen Zusammenhanges

der Conidientrager (b) mit der Ascospore (a) leicbt zu fflhren war (Fig. 9).

Audi an grb'sseren Mycelien, selbst den peritbecientragenden , tritt die

Conidienfructitication auf, sowohl an einzelnen Mycelbyphen (Taf. 7. Fig. 12)

als an den Mycelstrangen (Fig. 13) die der Pilz nacb meinen Beobachtimgen

gerade auf Kartoffeln so haufig erzeugt. Die Conidien traten mir sowohl an

spontanen als an den auf Mist und Brod cultivirten Mycelien oft in soldier

Menge entgegen, dass sie die Structur der Strange partieenweis fast voll-

standig verwischten. Die Priifung auf ibre Keimfahigkeit, mit denselben

Modificationen angestellt, welcbe bei Ch. Kunzeanum erwahnt warden, ftihrte

wiederum zu einem negativen Kesultat; audi Reinke und Berthold erhielten

ein solches. Entwickelung und Bau der Trager und Conidien bieten im Ver-

gleicb zu den iibrigen Arten nicbts Abweichendes (siehe Taf. 7. Fig. 11).

Dasselbe gilt fiir die ersten Entwickelungsstadien der Peritbecien. Erst

spater macben sich specifische FigentbiimJichkeiten geltend, die sicb zunachst

auf die Haarbildung beziehen.

In dem Stadium, wo das Perithecium eben zur gescblossenen Kugel

geworden ist, sind die von ibr ausgehenden Trichombildungen bereits als

Rhizo'iden und als Haare differenzirt (Fig. 1). Letztere erscheinen unter

sicli noch von gleicher pfriemlicber Gestalt und ungefabr gleicber Lange (Fig. J).

Solcbe unentwickelten Zustande scbeinen Wallroth bei der Aufstelluna; seines

Kartoffeln bewohnenden Gh. coccodes 2
) vorgelegen zu baben. Etwas spatere

x
) Eeinke und Berthold's Angabe, iiach der die Sporen oval sein sollen, wie die

Fuckel's, der die Sporen als kugelig oder kugelig-eiformig bezeielmete, ist niclit ganz genau.

2
) Flora crypt. Germaniae.
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Zustande lassen eine bedeutende Verlangerung der scheitelstaudigen Hyphen

erkennen, die in grosser Anzahl mid im AUgemeinen verticaler Riclitung die

jetzt bereits differenzirte Mlindung dielit umgeben (Fig. 2). Schon jetzt nimmt

eine grb'ssere Anzahl dieser Schopfhyphen eine bcsondere Form an, indem sie

sich im mittleren und oberen Theile korkzieherartig einkriimmen (Fig. 2 s'),

wahrend die iibrigen nur schwach wellenartige Biegimgen machen (Fig. 2 s).

In dem Maasse, als das Perithecium , das jetzt eine ellipsoidische

oder eiformige Gestalt angenommen, sich der Reifeperiode nahert, vermehrt

sich die Zahl der korkzieherartigen Hyphen; ihre Windnngen erscheinen bald

nicht mehr ausgezogen, sondern gehen vielmehr in Folge sehr energischer

Kriimmnngen vielfache Schleifenbildnng ein (Fig. 3 u. 4). Die nachste Schleife

wechselt dabei mit der vorhergehenden beziiglich der Riclitung ab (Fig. 3, 4, 6).

Bald sind die Schleifen sehr eng (Fig. 6), bald lockerer, mitunter so locker,

dass eine mehr oder minder deutliche unregelmassige Spiralbiklung erfolgt

(Fig. 8).

Die Schleifenhaare (Fig. 6, 8), die ein Hanptcharakteristikum vor-

liegender Species Widen, weichen nicht nur durch ihre sonderbaren Biegimgen,

sondern audi durch die cylindrische Form, die grossere Dicke, die dunkler-

braune Farbung und starkere Verdickung ihrer Membranen von der welligen

Form der Scheitelhaare ab. Letztere sind pfriemlich zugespitzt, an der

Spitze fast farblos und wie jene vielfach septirt und rneist nur schwach

mit Kornchen oxalsauren Kalkes incrustirt (Fig. 7). An reifen, wohl ent-

wickelten Perithecien iiberragen sie den von vielfach sich verschlingenden

Schleifenhaaren gebildeten lockenkopfartigen Schopf in einem zweiten Schopfe

(Taf. 7. Fig. 4 s), wahrend sie an kleineren Friichten, die sonst ganz normal

sich verhalten, oft nur in sparlicher Anzahl auftreten (Tat. 7. Fig. 3). Solche

Friichte zeigen dann gleich einen etwas anderen Habitus. Junge Haarschopfe

besitzen eine hellolivengriine Farbung, altere ein dunkelbraunes bis schwarzes

Colorit.

Diejenigen Trichome, welche von den Flankentheilen des Peritheciums

entspringen, also die zwischen Rhizoi'den und Scheitelhyphen liegende Fliiche

bedecken, bleiben ziemlich kurz, sind pfriemlich, gerade (ausnahmsweise bis-

weilen gekriimmt), von brauner, nach dem Ende zu blasser Farbung und

hautig mit relativ sehr grossen Kornern oxalsauren Kalkes bedeckt, die ihnen
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ein knorriges Ansehen gcben (Fig. 5). Die Starke der Incrustation scheint

nach den Snbstraten sehr zu schwanken.

Die Structur der Wandung bietet nichts Besonderes. Die ausserste

Schicht ist aus sehr kleinen, spater sicb verdickenden und cuticnlarisirenden,

dann braun bis schwarz erscheinenden Zellen von unregelmassiger Form ge-

bildet, die im Gegensatz zu Ch. fimeti auch im Alter noch ihre Entstehung

aus Hyphen erkennen lassen.

Die innerste Zelllage der Perithecienwandung, wie bei den iibrigen

Arten aus weitlumigen, in tangentialer Richtung mehr ausgedehnten Elementen

bestehend, sendet Nucleophysen von bekannter Beschaffenheit aus. Die basal

gelegenen bilden durch reiche Verzweigung und pseudoparenchymatische An-

einanderlagerung das Askenpolster und formen ihre Enden und Endverzweigungen

zu Asken von hier sehr charakteristischer, namlich cylindrischer (Fig. 9, 10)

Gestalt um, eine Form, die bei keinem mir bekannten Chaetomium existirt.
1
)

Die basalen Nucleophysen iibertreffen die Asken etwas an Lange. Da alle

Enden und Endverzweigungen des Askenpolsters zur Askenbildung verwandt

werden, so giebt cs auch bei vorliegender Art nicht, wie Fuckel 2
) behauptet

Paraphysen. Er hat offenbar die das Askenpolster umgebenden sterilen

Nucleophysen fur Paraphysen gehalten, was leicht zu verzeihen ist.

Die in ihrer Form bereits oben beschriebenen olivenbraun oder choco-

ladenfarbigen 8 Sporen werden durch Vergallertung der Askusmembran frei

und in Folge von Quellungserscheinungen der aus Asken und Nucleophysen

gebildeten Gallert bei Zutritt von Feuchtigkeit portionenweis durch die deutlich

vorhandene Mtindung ausgestossen. Dieser Entleerungsprocess setzt sich in

Zwischenraumen so lange fort, bis uberhaupt keine Asken mehr gebildet werden.

Reinke und Berthold's Ansicht, 3
) dass die reifen Sporen das Fruchtgehause

anfidlen und dann erst durch Zerfallen der Perithecienwand frei werden sollen,

beruht auf dem Umstande, dass diese Autoren mit anderen Mycologen

voraussetzten , die Perithecien der Chaetomien, also auch des Ch. crispatum,

r
) Eeinke und Berthold bilden zwar auch fiir Ch. bostrychodes cylindrische Asken

ab, Tab. 4. Fig. 11, diese Beobachtung ist aber, wie icb fiir diese Art zeigen werde, nnrichtig.

2
)

1. 0.

3
)

1. o. pag. 49.
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olme Miindung seien. Da letztere mit der anderer Cbaetomien vollig iiberein-

stimnit, so ist eine nocbmalige Beschreibung iiberfliissig.

Die entleerten Sporen sanmieln sich audi bei dieser Art in einem

grossen scbwarzen Haufen vor der Miindung an and werden zwiscben den

Scbopfbaaren nocb sebr lange festgebalten (Taf. 7. Fig. 3, 4).

Nacb Re i nke mid Bertbo Id (1. c.) besitzt der Pilz parasitiscbe

Angriffskraft auf Kartoffelknollen, er dringt in die Starkekorncben mittelst

Haustorien ein und saugt sie aus.

V. Cliaetomhim murorum Corda.

Substrate fur diese Art liefern die verschiedensten Saugetbiere, carni-

vore sowobl, als Pflanzenfresser, in ihren Excrementen. Besonders giinstig

fiir die Entwickelung des Pilzes scheinen die Auswurfsstoffe der Wiederkauer

zu sein; denn auf den in den letzten vier Jabren in den Umgebungen Berlins

(Hasenhaide, Tempelhof, Zoologischer Garten, Grunewald) baufig von mir auf-

genommenen Kothstiicken von Schafen (Taf. 6. Fig. 13), Hirscben, Kameelen

und Antilopen entwickelte sicb rascb und reicblich die Scblauchfructitication.

Weniger haufig beobacbtete icb den Pilz auf Mist der Nagetbiere (Hasen,

Kaninchen), sowie auf Pferde- und Hunde-Excrementen. Er gebt leicht auf

andere Substrate, selbst anorganische iiber, wean sie mit Misttbeilen, Jauche

oder ancleren faulenden Substanzen in Beriibrung gekommen sind. So ent-

deckte Corda den Pilz auf Mauermortel und gab ibm nacb diesem ausser-

gewohnlichen Substrat obigen unpassenden Namen (den icb jedoch, um eine

Vermebrung der Nomenclatur zu vermeiden, beibebalte).

Die acht saprophytiscben Eigenschaften im Verein mit der Haufigkeit

des Vorkommens in hiesiger Gegend diirften wohl zu der Annahme bestimmen,

dass dieser Art eine weitere geograpbische Verbreitung zugewiesen ist, wenn

auch, soweit mir bekannt, nur nocb Prag, wo Corda 1
) ihn entdeckte, und

England, wo Cooke 2
) ihn sab, als bisberige Fundorte verzeichnet steben.

i) Icones fung. I, pag. 24, Tab. VII, Kg. 293 B.

Aiileitung z. Stud. d. Mycol. Tab. P, Fig. 55: 18—20.

2
) Handbook of Brit Fungi, pag. 653.

— Icones II, Tab. 13, Fig. 10J
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Die seitherige geringe Kenntniss der Art verdankt man Cord a. Er

hat die Hauptcharaktere richtig aufgefasst and wenn audi seine Abbildungen

die ihm im Allgemeinen eigene fliichtige Behandlung erkennen lassen, so

geben sie doch die Moglichkeit, die Art sicker wieder zu erkennen. Ja, die

Schlauchbilder erscheinen sogar ganz correct und lassen uns die Sonderbarkeit

der Ansicbt von den „Asci suffultorii" fast vergessen.

Die Ascosporen (Taf. 6. Fig. 19) weichen bezliglicb ihrer Form-

verhaltnisse von denen der vorbeschriebenen Arten insofern nicbt unwesentlicb

ab, als sie in der Frontansicht ziemlich schmal elliptiscb imd dabei kanm

apiculirt erscheinen, und in der Prohlansicht oblonge Gestalt annehmen. Die

Dimensionen betragen fur die Lange 12— 17, fiir die Breite 6,5—9 Mikrom.

Auch in dem Colorit der Ascospore lasst sich keine Abweichung von jenen

Arten erkennen. Corda's Angabe, die Sporen seien gelb („sporis loteis") ist

nur insofern nicht ganz unrichtig, als unreife Sporen eine hellbraunliclie Far-

bung aufweisen, wahrend die Sporen anderer Arten im Jugendzustande schon

olivengriin erscheinen.

Die Keimung erfolgt in Mistdecoct oder Urin noch viel leichter, als

bei den iibrigen Arten: schon nacli zwei Stunden ist die Keimblase gebildet

und die Mycelbildung beginnt. Aus der Ascospore direct Conidienbildung zu

erzielen ist mir trotz mehrfacher Culturversuche niemals gelungen. Dagegen

habe ich dieselbe an Mycelfiiden, die mit der Perithecienbasis in klarem

Zusammenhang standen, schon und reichlich entwickelt angetroffen und con-

statiren konnen, dass sie von der der iibrigen Arten nicht im Mindesten

abweicht.

An dem keine Besonderheiten bietenden Mycel, das auf Excrementen

immer sehr diinn, spinnwebig und fiir das blosse Auge kaum wahrnehmbar

erscheint, entstehen die Perithecien in der bekannten Weise durch VerknLiuelung

advent!ver Seitenzweige. Hire Form, von Cor da uncorrect wiedergegeben, ist

anfangs kugelig (Taf. 6. Fig. lb), spater ellipso'idisch (Fig. 14a, c, Fig. 15).

Der deutlich vorhandene, durch Preparation leicht sichtbar zu machende hyaline

Miindungshals erscheint kurz und stumpf (Fig. 15 s). (Corda's Abbildung

entspricht in Bezug auf die Mundung nicht entfernt der Wirklicbkeit.)

Die Structur der Perithecienwand entspricht der der iibrigen Arten;

nur sind die Zellen der aussersten Schicht nicht so gleichartig und streng
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parenchymatisch wie bei Oh. fimeti. Wenn irn spateren Alter die inneren

Lagen der Wandung abgehoben sind, wird die peripherische brauoe Schicht

briichig and ist schon bei gelindeni Drack leicht zerstorbar.

Die Sporen werclen in breit keuligen Asken gebildet, die von dem nur

gering entwickelten Polster entspringen und bei der geringen Hohe der Peri-

thecien nur ganz kurz gestielt erscheinen (Taf. 6. Fig. 18 a, b).

Die die Peritlieciumhb'hle auskleidenden Nucleophysen sind gleichfalls

kurz, zeigen aber im Uebrigen den bekannten Bau. Die Sporen werden durch

die Miindung ausgestossen und lagern sich zwischen den gleich zn beschrei-

benden Scheitelhyphen in einen Ballen zusammen (Fig. 17).

Die sehr friihzeitig auftretenden Trichome erscheinen wie bei Ch. Kun-

zeanum, pannosum und fimeti in den beiden bekannten Formen der Rhizo'iden

und der Haare. Erstere stimmen in ilirem Bau mit denen der genannten

Arten vollkommen iiberein, wahrend Letztere Eigenschaften annelnnen, die keiner

anderen Chaetomiumform zukommen. Im Jugendzustand beziiglich ihrer Form

und Grb'sse iibereinstiinmend, lassen sie spiiter einen scharfen Unterscliied

erkennen, der sich wie folgt auspiiigt: die sciieitelstandigen Trichome (Taf. 6.

Fig. 17 h) veiiiingern sich bedeutend und nehmen einen grosseren Durchmesser

an. Sie gliedern sicli in langgestreckte Zellen, die ihre Seiten- und Quer-

wandungen stark verdicken und biiiunen. Im Alter erscheinen sie bald mehr

bald minder von oxalsaurem Kalk incrustirt. Membranverdickung und Incru-

station treten an den basalen Theilen am stiirksten auf und nehmen von hier

aus nach oben allmiildich ab. Die Dicke der verschiedenen Fiiden ist wech-

selnd und betragt in der Mitte des Haares meist 6 Mikr., oben ein Geringes

weniger, unten ein Geringes mehr. Charakteristisch erscheint die zierliche

bischofstabformige Einrolhmg der stumpfen Spitze (Fig. 20), die an Myxotrichum

chartarum erinnert. Das ganze Haar kriimmt sich in Folge einseitiger Aus-

dehnung der Membran nach der Miindung zu in einera grossen Bogen ein,

zwischen die benachbarten Haare eingreifend (Fig. 17). Diese scheitelstandigen

Haare sind zahlreich und bilden einen stattlichen Schopf von anfangs hell

braungrauer, spiiter dunkelbrauner bis schwarzlicher Farbung (Fig. 17).

Durch die genannten Eigenschaften treten die Scheitelhaare in scharfen

Gegensatz zu denen, welche den iibrigen Theil der Perithecienwand bekleiden

(Fig. 17). Letztere bleiben relativ kurz, gerade, verjiingen sich nach der Spitze

Nova Acta XLII. Nr. 5. 34
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liin, zeigen einen geringeren Durchmesser und weniger stark verdickte Mem-

branen. Ihre Braunfarbung und Incrustation verliert sich nach der Spitze zu.

An der Grenze beider Haarformen findet man bisweilen Uebergange.

Obschon ich den Pilz mehrere Jahre hintereinander auf verschiedenen

Substraten cultivirte and im Freien gesammeltes Material hllufig untersucbte,

babe ich niemals Abanderungen in der Haarbildung aufzulinden vermocht und

mochte dieselbe daber fur eine constante halten.

VI. Cliaetomium bostrychodes Zopf. 1
)

Dieser merkwiirdige Pilz wurde im Januar 1877 auf einem der Mace-

ration im Wasser ausgesetzten Fledermaus - Cadaver entdeckt. Er bildete dort

im Laufe von 3
/4 Jahren eine Anzahl kleiner mausegrauer Perithecien (Taf. 7.

Fig. 14p). Spater fand ich den Pilz audi auf Excrementen vonPferden, Hasen

und Kaninchen, die aus der Hasenhaide bei Berlin stammten, das ganze Jahr

hindurcb. Nach Iieinke und Berthold 2
), die einen Pilz beschrieben, den sie

mit dem meinigen identificirten , bewohnt er auch faulende Kartoffeln. Meine

Versuche, ihn in Nahrfliissigkeit , als welche ich Mist und sehr verdiinntes

Pflamnendecoet wahlte, zu erziehen, batten den Erfolg, dass ich auf Object-

tragern priichtig fructificirende Mycelien erhielt (Taf. 7. Fig. 15) und die Ent-

wickelung der Perithecien auch an dieser Species nochmals ab ovo verfolgen

konnte.

Enter alien mir bekannten Chaetomien besitzt Cli. bostrychodes die

kleinsten, nur 6—7 (selten 7,4) Mikr. in der Lange, etwa 5 Mikr. in der

grossten Breite messenden Sporen. Die Gestalt derselben ist a fronte breit

elliptisch (Taf. 7. Fig. 26), fast kreisrund, a latere schmal elliptisch; die Pole

sind schwach vorgezogen. Ihre Keimung erfolgt nur an einem Pole in einer

kugeligen Keimblase (Fig. 26 k), die bald zur Keimschlauch- und Mycelbildung

libergeht.

Das Mycel bietet morphologisch keine besonderen Eigenthtimlichkeiten.

Es scheidet an seinen Hyphen denselben gelben Farbstoff ab, den wir bei

^ Sitzungsberi elite des Bot. Vereins der Prov. Brandenburg, Juli 1877: Ueber die

Entwickehmgsgeschichte der Chaetomien (vorlauflge Mittheilung).

2
) Zersetzung der Kartoffel durch Pilze, pag. 46.
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Ch. Kunzeanum kennen lernten und producirt nnter den friiher angegebenen

Bedingungen Gemmen, welehe anch Reinke und Berthold an ihrem Pilze ge-

sehen haben. Nacli letzteren Beobachtern besitzt das Mycel wie bei Ch. crispatum

die Fahigkeit, in die Kartoffelknolle einzudringen and mittelst haustorienartiger

Seitenzweige die Starkekornchen aufzuzehren. Mir selbst stand in letzterer

Zeit kein Material zu Gebote, urn diese Angabe bestatigen zu konnen.

Nach der friiher angegebenen Methode babe icb, um den Pilz zur

Conidienfructification zu zwingen, Miniatarmycelien in Wasser, Urin, verdiinntem

Mist- und Pflaumendecoct erzogen, aber nie die gewiinschte Fructification er-

zielt, obscbon nach den positiven Resultaten, die ich bei den iibrigen Arten

erhalten, dieses negative Ergebniss kaum zu erwarten war. Aucb die Object-

trligerculturen und die Massenculturen des Pilzes auf Kanincben- und Hasen-

koth boten keinerlei Andeutung von Conidienbildunff. Icb erlanbe mir daher

vorlautig zu bezweifeln, dass die Conidien, die Reinke und Berthold fanden,

einem Chaetomium zugehoren, das mit dem meinigen identisch ist. Es soil

damit keineswegs bebauptet werden, dass die Moglichkeit einer Conidienbildung

ganz ausgeschlossen sei; denn es ware ja immerhin denkbar, wenn anch nicht

sehr wahrscheinlich, dass dieselbe nur unter gewissen, sehr selten zu treffenden

Bedingungen erfolge. Jedent'alls scheint mir gerade die vollige Abwesenheit

derselben an Mycelien, die iippig Perithecienbildung eingingen, ein Beweis mehr

zu sein, dass die friiher ausgesprochene Ansicht: die Conidien der Chaetomien stehen

nicht in sexueller Beziehung zur Perithecienbildung, Richtigkeit beanspruchen

darf. Die Perithecien entstehen, wie auch Reinke und Berthold 1
) angeben,

in der far Ch. Kunzeanum dargelegten Weise durch Verknauelung von kurzen

vegetativen Mycelhyphen. Durch den Zusammenschluss derselben entsteht ein

rundlicher Korper, der sehr friilizeitig Trichome entsendet in Form von

Rhizoi'den und Haaren. Letztere in Bezug auf Form und Grosse anfangs

gleich und gleichmassig liber die ganze Oberflache der Frucht zerstreut (Taf. 7.

Fig. 16), differenziren sich etwas sp'ater, wenn die Frucht mehr ellipsoidische

oder eifdrmige Gestalt angenommen, in zwei Formen, welehe sich durch Gestalt,

Dimensionen und Insertionsort unterscheiden. Die eine Form tritt dicht unter-

halb der unterdess gebildeten, kurz papillenfdrmigen und heller gefarbt erschei-

l
) I.

34*
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nenden MSndong in einer nur schmalen Zone auf (Fig*. 17, 1 8 s). Sie zeichnet

sich dadurch aus, dass die bei weitem grossere obere Hiilfte sich nach Art

einer zierlichen, meist regelmassigen Spirale einrollt, ein Vorgang, der wie

bei Ch. crispatum auf einseitigem Flaehenwachsthuin der Membran berulit

Taf. 7. Fig. 18 s, 28). Die stielartigen nnteren Theile der Spiralen stehen sehr

diclit und beinahe senkreclit urn die Mimdung heruni, so class sie einen fast

gescblossenen Trichter bilden (Taf. 7. Fig. 17, 18). Im Uebrigen sind die Haare

von der Eeschaffenheit der Scheitelhaare von Ch. crispatum, d. b. von cylindrischer

Gestalt, in mehr oder minder gleichen Abstanden in gestreckte Zellen gegliedert,

stark verdickt und gebraunt und, meist scbwach, von Kornchen oxalsauren

Kalkes incrustirt. Die Windungen, bald sehr genahert, bald mehr auseinander

gezogen, zeigen am basalen Theile der Schraube in der Kegel einen grosseren

Durchmesser, als am oberen, so dass dieselbe koniscbe Form annimmt (Taf. 7.

Fig. 28). Hierin liegt ein Unterscheidungsmerkmal von Ch. spirale, dessen

Schraube cylindrisch erscheint. Die Anzahl der Scheitelhaare ist proportional

der Grosse des Peritheciums. Die grossten Friichte entwickeln einen ziemlich

stattlichen Haarschopf (Fig. 18, 21), dessen Fltrbung dem blossen Auge mause-

grau oder graubraun bis schwarzlich erscheint und in ihrcm Tone wesentlich

mit abhangt von der grosseren oder geringeren Intensitat der Incrustation.

Da die Spiralen stark entwickelter Haarschcipfe gegenseitig ineinander

greifen, so werden letztere oft sehr dicht (Fig. 21). Fine zweite Form von

Scheitelhaaren , wie sie bei Ch. crispatum anzutreffen, wird bei dieser Art

nicht erzeugt. 1
)

Einen anderen Charakter zeigen die Haare, welche iiber die Seiten-

wandung des Peritheciums vertheilt sind. Pfriemlich, gerade, radial zum

Fruchtcentrum gestellt, verhaltnissmassig kurz, an der Basis starker als nach

dem Ende zu gebraunt, nach der Basis zu verdickt und mehr oder minder

stark mit Kalkoxalat incrustirt, erinnern sie an die entsprechende Haarform

der anderen Species. Das Gleiche gilt von den Rhizoiden, deren Zahl je nach

der Grosse des Peritheciums und nach der Art des Substrates ziemlich schwankt.

x
) "Weiin Eeinke und Berthold's Abbildung mit meinen Zeichnungen nicht iiberein-

stimmt, so liegt dies darin, dass sie entweder nach sehr schlechtem Materiale entworfen wurde,

oder diesen Autoren eine ganz andere Species yorgelegen hat. Letzteres erscheint mir wahr-

scheinlicher.
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Wahrend die Schlauchfriichte anderer Arten eine wenigstens nahezu

constante Form zeigen, treten bei Ch. bostrychodes grbssere Formverschieden-

heiten auf, welche sich zwischen breit ellipsoi'discher raid scbmal spindeliger,

mitunter fast cylindrischer Form bewegen (Fig. 16— 21). Diese Modifica-

tionen hangen keineswegs von veranderten Substratsverhaltnissen ab, denn

sie konnen in derselben Objecttragercultur auftreten. Ausnabmsweise kommt

es vor, dass aus einem einzigen primordialen Knauel sich zwei Perithecien

entwickeln (Fig. 19).

Die Elemente der Wandung sind am ausseren peripberischen Theile

sehr klein, wenig verdickt aber gebraunt mid trennen sicb bei Druck im Alter

leicht, wesshalb alte Perithecien leicbt briichig erscheinen. Die Elemente der

innersten Schicht erscheinen als grossere zarte Zellen und senden in die Hoh-

lnng der Frncht sparlich verzweigte, ansserst zarte Nucleophysen.

Das Askenpolster ist sehr gering entwickelt; die Asken (Taf. 7.

Fig. 22, 23), welche kleine mehr oder minder knrz gestielte Keulen darstellen, 1
)

enthalten acht Sporen in zwei Reihen von der oben beschriebenen Form und

Grb'sse. Sie werden, wie bei alien mit Miindmig versehenen Arten, durch

diese entleert und bleiben in Form einer dicken Saule oder eines stattlichen

Klumpens in dem von den gestreckten Basaltheilen der Spiralhaare gebildeten

Trichter vor der Mlindung liegen (Fig. 17, 18). Der Schopf mit seinem Sporen-

ballen in der Mitte bleibt vermiige der grb'sseren Widerstandsfahigkeit der

dicken Membran seiner Hyphen gegen die atmospharischen Einfliisse viel

langer noch erhalten als die Peritheciumwandung selbst, die sehr leicht briichig

und zerstorbar ist. Durch einen Druck gelingt es daher audi, den ganzen

Schopf sammt der schmalen Zone, auf der er sitzt, von dem iibrigen Peri-

thecium in einem Stiick abznlbsen. — Hat diese Ausdauer des Schopfes viel-

leicht eine besondere Bedeutung? Ich werde darauf noch zuriickkommen.

In den Objecttragerculturen sowohl als in den Massenculturen blieben

immer eine gewisse Anzahl von Perithecien kiimmerlich. Ihr Haarschopf trat

nur in rudimentarer Form auf (Fig. 17) oder feblte sogar ganzlich (Fig. 20).

Die Dimensionen solcher Friichte waren oft nur 100 Mikr. in der Hohe (der

!) Reinke uud Berthold's Zeichnung stimmt hiermit nicht genau iiberein.
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Haarschopf mit einbegriffen) und 72 in derBreite, 1
) wahrend wohl entwickelte

Perithecien, die ich auf dem Objecttrilgcr erhielt, 340 Mikr. in der Hiihe und

220 in der Dicke massen. Jene verkiimmerten Formen machen auf den

ersten Blick einen so fremdartigen Eindmck, dass man, wenn nicht alle

Mittelstufen zwischen ihnen und der entwickelten Form aufzufinden waxen,

glauben mochte, sie gehorten einem ganz fremden Pilze an. Ich habe solche

Verkiimmerungen iibrigens aucb bei Ch. Kumeanwm, pannosum, crispatum und

elatum angetroffen und fiihre diese Thatsaclie nur an, um zu zeigen, dass

man bei Bestimmung und Beschreibung gerade der Chaetomien sich nicht

mit einer beliebigen Form begniigen darf, die einem gerade in die Hand fallt,

sondern erst verschiedene Formen aufsuchen und vergleichend betrachten sollte.

Der Hauptgrund, wesshalb gerade innerhalb der Gattung Chaetomkmi so viele

werthlose Diagnosen und Namen existiren, ist, wie ich glaube, wesentlich

darin zu suchen, dass man die Variabilitat der Friielite, namentlich die Ver-

anderlichkeit des Haarschopfes , nicht genug beachtet hat.

Die Ascosporen gehen hiiufig, was sonst bei keiner anderen Art

beobachtet wurde, anastomosenartige Verbindungen ein. — Auf Kaninchen-

koth lebt ein Myxomycet, dessen Amb'benzustand die Ascosporen in seinen

Plasmakorper aufnimmt und sie abtb'dtet.

TIL Cliaetomiimi spirale nov. spec.

Da mir diese ausgezeichnete Art (Taf. 6. Fig. 3) nur ein einziges

Mai entgegentrat und der Umstand, dass ich sie anfanglich mit Ch. bostrychodes

identificirte, mich hinderte, die Ascosporen in Cultur zu nehmen, so sind

Beobachtungen iiber ihre Entwickelungsgeschichte unterblieben und die folgende

Mittheilung muss sich auf eine Beschreibung der fertigen Schlauchfriichte, die

mir indessen in schbner Ausbildung vorlagen, beschranken.

Die Schlauchfrucht fand ich im Sommer 1878 auf Pferdeexcrementen,

die in der Umgegend Berlins aufgenommen waren, in Gesellschaft von Oh.

murorum. Im Jugendzustande erscheint sie kugelig und von pfriemlichen

Haaren bedeckt (Fig. 21), die in der Scheitelregion des Peritheciums ein wenig

!) Solche Eormen bringen cs trotzdem zur Asken- und Sporenreife, ja diese Organe

zeigen sogar normale Grosse und Form; aber ihre Auzalil ist sehr gering.
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langer erscheinen. Spater vergrossert sicli die Fruclit bedeutend, nimmt breit

ellipso'idische Gestalt (Fig. 22) an und erhalt eine Miindung. Die peripherisehe

Schicht der Wandung setzt sich aus kleinen Zellen zusammen, welche ihre

Membranen so stark verdicken und braunen, dass das Perithecium im Alter

vollig scbwarz erscbeint. Von der Basis aus strablen sparliche Rbizoi'den

von bekannter Eigensehaft (Fig. 22 rb). Urn so charakteristischer ist die Aus-

bildung derjenigen Haare, welche die Miindung umgeben (Fig. 22 sp.) In

grosser Anzabl auftretend erreicben sie die mebrfache Lange des Peritheciums,

sind aus gestreckten Zellen gebildet, nebmen genau cylindriscbe Form an und

verdicken und braunen ihre Membranen In Folge einseitigen Wachsthums

ihrer Membran rollen sie sich in den oberen zvvei Dritteln zu einer zierlichen

meist sehr regelmassigen , etwa 36— 44 Mikr. im Durchmesser haltenden

Spirale ein (Fig. 22 sp., Fig. 23), deren Windungen (bis 20 und mehr) bald

ziemlich dicbt aufeinander liegen, bald etwas ausgezogen erscheinen (Fig. 23).

Sie bilden einen stattlicben, dem blossen Auge fast scbwarz erscheinenden

Schopf, der an Ch. lostrychodes erinnert (Fig. 22). Die iibrigen Haare

bleiben pfriemlich (Fig. 22 h') und nebmen nacb der Scheitelregion an Llinge

etwas zu.

Das Askenpolster zeigt etwa die Entwickelung von Ch. Kunseanum.

Die Asken, von keuliger Form, sind nicht sehr lang gestielt und vergallerten

zur Zeit der Sporenreife (Fig. 25). Im sporentragenden Theile 34—43 Mikr.

lang und circa 18 Mikr. breit, variiren sie mehrfach in der Gesammtlange,

die im Durchschnitt 80 Mikr. betriigt. Von Ch. lostrychodes leicht zu unter-

scbeiden ist vorliegende Art durch ihre an Ch. murorum erinnernde Form der

Ascospore (Fig. 26). Dieselbe erscbeint in der Frontansicht schmal ellipsoi'disch

oder breit spindelig (Fig. 26a), in der Seitenansicht schrnaler, spindelig

(Fig. 26 b). An den Enden kann man eine schwache Apiculirung erkennen

(Fig. 26 a). Die Langsdimension betragt 12—14,8, die der Breitseite etwa

8,3, die der Schmalseite 7—7,4 Mikr. Ihre Farbung ist olivenbraun. Sie

werden, in Gallert gehiillt, durch die Miindung ausgestossen und sammeln

sich in einem grossen Ballen zwischen den Schopfhyphen an (Fig. 22). In

Bezug auf die Nucleophysen gleicht die Art den iibrigen Chaetomien. Sie

sind verzweigt und in der nachsten Umgebung der Asken etwas langer als

diese (Fig. 24).
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Es sei gestattet, hier ein paarWorte liber die Bedeutung der Scbeitel-

haare bei den Chaetomien iiberbaupt zu sagen.

Sie stehen, wie bekannt, dicbt gedrangt um die Mtindung. Ibre basalen

Haare sind kraftig entwickelt, stark verdickt, cuticularisirt, gebraunt und

mehr oder minder stark incrustirt. Sie bleiben unverzweigt und divergiren

nach oben zu ein wenig, so dass sie einen tricbterfdrmigen Zaun darstellen,

der allseitig geschlossen die Form einer Fischreuse naehabmt. In ihrer oberen

Partie verzweigen sich die Scbeitelhaare entweder oder sie bleiben einfaeh.

In letzterem Falle kriimmen sie sicb bald sebr stark bogen- oder hakenformig

nach innen, bald rollen sie sicb zierlich spiralig ein oder bilden vielfacb

Sehlingen (Ch. murorum, crispatum, spirale, bostrychodes). Sie greifen hierbei

ineinander, dergestalt, dass sie einen dicbten, lockenkopfformigen Complex

bilden, der die Reuse nach oben vollkommen absperrt. Im anderen Falle

verzweigen sich die Haare in ihrer oberen Region und so gewinnt der Scbopf

mehr den Charakter eines Verhaues oder einer Dornenhecke (Oh. pannosum,

Fieberi). Die Zweige erscheinen sparrig, entweder gerade, und dann kehren

sich viele ihrer Spitzen nach aussen, oder zuriickgekriimmt. Die Scbeitelhaare

werden immer sebr zahlreich gebildet und greifen so vielfacb dnrcheinander,

dass es, namentlich bei den Arten, welche Verzweigungen bilden, fast unmoglich

wird, ein einzelnes Scheitelhaar intact freiznlegen. In den Raum, welcher von

dem unteren reusenartigen und dem oberen, lockenkopf- oder verhauartigen

Theile begrenzt wird, ragt die meist kurz papillenfdrmige, aus zarten Hyphen

gebildete Mtindung hincin. In diesem Raume, liber der Mtindung, sammelt

sich ferner die ausgetretene von Gallert umhiillte Sporenmasse an in Form

einer Saule oder eines Klumpens.

Beiderlei Organe, die zarte Mtindung sowohl als die Spore, finden in

jenem allseitig abgeschlossenen Raume einen gewissen Schutz. Sie bediirfen

in der That eines solchen, weniger vielleicht gegen atmospharische Einfliisse,

als gegen kleine Grliederthiere, namentlich gegen die auf den Chaetomium-

Substraten so hauhgen Milben. Diese gefriissigen Thierchen stellen den Sporen

der Chaetomien, wie vieler anderer Schlauchpilze, eifrig nach. Sie verzehren

dieselben, wie ich mich durch langere Beobachtung iiberzeugt babe, in grossen

Mengen und stossen sie in ansehnlichen cylindrischen oder ellipsoidischen

Ballen aus. Nach der Verdauung sind die Sporen, wie ich mich durch
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Culturversuche iiberzeugte, und wie schon die blosse Besichtigung andeutet,

nicht mehr keimfahig.

Auf einem grossen Zweigstiick, das mit sehr alten bereits zerstorten

Perithecien von Ch. pwmosum bedeckt war, und das ich sammt den darauf

befindlichen Milben Mngere Zeit aufbewahrt hatte, waren die Excrementballen,

welche ganz aus Sporen dieses Chaetomium bestanden, so massenhaft, dass

der Zweig iiber und iiber wie mit winzigen schwarzen Stricken gezeichnet

erschien. Dieser Fall zeigt, dass, wenn die Haarschopfe zerstort sind, die

Sporen in Menge gefressen werden. Es lag kiernack nabe, durch das Experiment

zu untersucken, ob Sporen derjenigen Perithecien, welcke nock intacte Schopfe

zeigen, gleiclifalls gefressen werden oder nicht. In versckiedene Massenculturen

von Peritkecien mehrerer Chaetomium-Arten (Cli. Kumeanum, pannosum, elatum,

erispatuni) ftihrte ich daher eine grossere Anzahl von einer Milbenart em, die

auf alten Kartoffeln sehr haufig ist und die ich als eine besondere Neigung

fur Chaetomiensporen zeigend kenne. Ich liess diese Thiere niehrere Wochen

lang in den Culturgefassen und beobachtete ihr Verhalten zu den Schopfen

der Perithecien. Auch mit Objecttragerculturen nahm ich ein ahnliches Ex-

periment vor. Das Resultat war, dass die Schopfe nicht angegriffen und da-

her auch die Sporen nicht gefressen wurden.

Es liegt hiernach offenbar eine gewisse Berechtigung vor zu der An-

nahme, dass die Scheitelhaare mit ihren dicken Membranen und ihrer Incru-

stirung durch Kalkoxalat geeignet sind, ein Schutzmittel zu bilden gegen den

Sporenraub von Seiten kleinerer Gliederthiere, namentlich der Milben. Jener

Schopf mag auch gleichzeitig zum Schutz der zarten Miindung dienen, deren

etwaige Verletzung Storungen in der Sporenentleerung und damit in den

Nucleuselementen selbst, namentlich an den Asken, kervorrufen wiirde.

Das mundnngslose Chaetomium fimeti besitzt daher auch keinen Haar-

schopf.

Nova Acta XLII. Nr. 5.
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E e s u 1 1 a t e.

•Eine primordiale morphologische Differenzirung in ein Asken erzeugend.es

Element und in Hiillelemente ist bei den von mir untersuchten Clmetomien

nicht vorhanden. Die jiingsten Anlagen bestehen aus gleichartigen Adventiv-

zweigen, die eine reiche, unregelmassige Verzweigung eingehen, sick unregel-

massig durcheinander kriimmen und zu einem rundlicben Gebilde verknikieln.

Durcb engeren Zusammensckluss der Hypben und Zweige entstebt ein pseudo-

parenchymatischer, homogener Zellkorper von Kugelform. In diesem tritt

durch vorwiegend tangentiales Wachsthum seiner Elemente ein Hohlraum auf.

Die angrenzenden Zellen senden in diesen hinein schlauchformige, durcb Quer-

wande sich gliedernde Ausstulpungen, die icb als Nucleophysen bezeichnete.

In diesen Vorgangen ist die erste, also ziemlich spat auftretende Diiferenzirung

in zwei Systeme gegeben, in das Wandungssystem und das Nucleophysensystem.

Unter den Nucleophysen erlangen die der Perithecienbasis entsprechenden eine

hohere Ausbildung und treten dadurch zu den iibrigen in einen gewissen

Gegensatz. Sie erreichen namlich nicht nur bedeutendere Lange, sondern

gehen auch eine reichere Verzweigung ein und bilden durch dicbten Zusammen-

schluss ein pseudoparenchymatisches Polster. Ihre iiussersten, frei in das

Perithecium hineinragenden Enden und Zweige werden zu Asken.

Da alle Enden und Endzweige fertil werden, so bleiben keine sterilen

Enden zwischen den Asken: die Chaetomien erscheinen daher als paraphysen-

lose Ascomyceten.

Die die Seitenwand des Peritheciums bekleidenden Hypben sind kiirzer,

verzweigen sich wenig und bleiben steril. Man kann sie mit Fiiisting als

Periphysen bezeiclmen.
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Fur die fertilen, zum askentragenden Polster zusammentretenden Nucleo-

physen, die, wie wir sehen, zu den Periphysen in einen scharfen morpho-

logischen and physiologischen Gegensatz treten, wird eine besondere Bezeich-

nung dringend nothwendig. Ich erlaube mir den Ausdruck Ascophysen

(der mit dem Ausdruck Periphysen conform ist) vorzuscldagen.

Die Nucleophysen scbeiden sicb also in Periphysen und Ascophysen.

Etwa um die Zeit, wo die Askenanlage erfolgt, erhalt das Perithecium eine

wohlorganisirte Miindung (nor Ch. fimeti macht. eine Ausnahme). Sie scheint

dadurch zu Stande zu kommen, dass an derjenigen Stelle der inneren

W^ndungsschicht, welche dem Fruchtscheitel entspricht, neue Periphysen zwi-

schen die vorhandenen eingeschoben werden, ein Vorgang, welcher durch ein

besonderes Wachsthum der iibrigen Scheitelelemente der Hulle ermoglicht wird.

(Will man fur diese Miindungsperiphysen eine besondere Bezeichnung wahlen,

so kann man sie etwa Stomatophysen nennen.)

Wenn wir die Chaetomien in Bezug auf Entstehungsweise und Diffe-

renzirungsgang der Schlauchfrucht vergleichen mit den iibrigen genauer unter-

suchten Ascomyceten, so finden wir, dass sie einerseits abweichen von alien

denjenigen, welche wie Eurotium, Erysiphe, Penicillium, Sordaria, Ascobolus,

Ascodesmis, Collema etc. eine deutliche Uifferenzirung der Anlage in ein asken-

erzeugendes Organ und in Hiillorgane erkennen lassen, und dass sie anderer-

seits in dem Mangel einer solchen Differenzirung nor mit Pema Fuckeliana

und Pleospora herbarum iibereinstimmen. Der weitere Vergleich mit letzteren

kann sich, da Peziza Fuckeliana ein gymnocarper Discomycet ist, nur an

Pleospora halten. Von letzterer weicht Chaetomium zunachst wesentlich in

cler Entstehungsweise ab, insofern die Perithecien nicht als Gewebekb'rper,

sondern als Hyphencomplexe entstehen. Eine weitere Abweichung liegt in

dem Differenzirungsgange der Erucht. Wahrend niimlich bei Chaetomium ein

Hohlraum entsteht, in den von alien Punkten der Wandung her radial ge-

stellte Nucleophysen ausgesandt werden, die sich in sterile (Periphysen) und

in fertile, zu einem Polster sich verbindende (Ascophysen) differenziren, ent-

steht nach den vorliiufigen Mittheilungen Bauke's (1. c.) an der Basis des

Pleospora - Peritheciums ein Biindel von Hyphen (er nennt sie Paraphysen),

welche den centralen Gewebstheil der Erucht aufzehren und an seitlichen

Verzweigungen Asken erzeugeu.

35*
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Nach diesen wesentlichen Abweichungen in der Entstehungs- und Ent-

wickelungsweise der Frucht wird man nicht umhin konnen, Chaetomium als

Reprasentanten eines besonderen Entwickelungstypus der Kernpilze aufzufassen,

ebenso wie man Pleospora als einen besonderen Typus zu betrachten haben

wird. Die mit primordialer Differenzirung ausgestatteten Pyrenomyceten (wie

Eurotium, Penicillium, Sordaria, Ascodesmis etc.) stellen dann einen dritten

Typus dar.

Es wurde oben die Thatsache erwiesen, dass innerhalb der Gattong

Chaetomium sowohl mit M tin dung verse bene Frtichte, wie sie die

Spbaeriaceen besitzen, als allseitig geschlossene , miindungslose Peri-

thecien, wie man sie bei den Perisporiaceen findet, auftreten konnen.

Diese Beobachtung lehrt, dass die G-renze zwischen Perisporiaceen und

Sphaeriaceen keineswegs so scharf ist, wie man bis jetzt allgemein an-

genommen.

Die Mycelien der Chaetomien erzengen Fruchttrager von hochst ein-

fachem morpbologiscben Aufbau, welclie winzige einzelligc Sporen absclmiiren.

Jede Ascospore, jede Gemme, jedes Stuck der ausseren Peritbecienwand,

jedes Rhizoi'd, jede der iibrigen haarartigen Excresccnzen der Frucht, ja selbst

der winzige Fruclittrager ist unter Anwendung der bekannten Culturmittel

leicht zur Keimung zu bringen.

Urn so auffallender erscheint die Thatsache, dass jene winzigen Sporen

unter den verschiedensten Nahrverhaltnissen nicht zur Keimung zu bewegen

waren. Die etwaige Annahme, dass sie Spermatien seien, ist ausgeschlossen,

da sie nachweislich zur Peritheciumbildung in keinem sexuellen Verhaltniss

stehen. Diese Organe miissen daher, trotz ihrer negativen Keimfahigkeit, als

Conidien aufgefasst werden, und zwar als Conidien, welche ihre Function

entweder nur unter selten stattfindenden Bedingungen ausiiben, oder aber

ganzlich eingebiisst haben. Fiir die Fortpflanzung der Chaetomien offenbar

nur noch von geringem oder gar keinem Werth, werden sie bei den meisten

Arten doch noch in grosster Massenhaftigkeit gebildet, wahrend sie bei einer

Art (Gh. bostrychodes) , wo sie nie beobachtet wurden, schon vom Schauplatze

der Entwickelung abgetreten zu sein oder doch nur selten erzeugt zu werden

scheinen. Da schlechte Eraahrung ihre Entwickelung sehr begilnstigt, gute
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sie unterdriickt, so hat der Cultivator ihre Erzeugung oder Ausschliessung

ganz in seiner Hand. Ganz identisehe Bildungen wurden fur einige Sor-

darien und einige Pezizen nachgewiescn. Ich glaube mich nach den dar-

gelegten Beobachtungen der Ansicht Brefeld's anschliessen zu diirfen, der

diese Conidienfructification als „rudiment'are Bildungen" auffasst und sie

zuerst bei den Discomyceten [Peziza Fuckeliana und tuberosa) nachwies.

Meine eigenen Beobachtungen haben gezeigt, dass sie auch bei den Pyreno-

myceten existiren.
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Systematische Ergebnisse.

Genuscharakter.

Ascosporen einzellig kiirbiskern- oder gurkenkernformig, an beiden

Polen apiculirt, in der Frontansicht mehr oder weniger breit elliptisch, ira

Profil schmaler, spindelfdrmig, mit einem terminalen Keimporus versehen,

olivenbraun, mittelst einer Blase keimend. My eel von monopodialem Aufbau,

unter gewissen Verhaltnissen stromatische Verdichtung eingehend, einen gelben

oder rothbraunen Farbstoff ausscheidend, gemmenbildend. Gemmen mit sebwach

verdickter, nie euticularisirter Membran versehen, hinsichtlich ibrer leichten

Keimung sicli conidienahnlich verbaltend.

Fructification doppelter Art: Conidientrager and Schlauchfruchte,

Jene winzig, sterigmenartig ein- oder wenigzellig, meist einfach, selten (cymos)

verzweigt; sporenabschniirendes Sterigma bouteillenfdrmig, zartwandig, byalin.

Co nidi en durch succedane Absclmiirung eirtstebend, Susserst winzig, ellipsoidisch

oder eifdrmig, mit stark licbtbrechendem Korpercben versehen, hyalin, wie es

scheint keimungsunfahig. Perithecien durch Vcrkniiuelung adventiver Mycel-

zweige hervorgehend, zunachst einen homogenen pseudoparenchymatischen Zell-

korper darstellend, dann einen centralen Hohlraum zeigend, in den von der

innersten Wandungsschicht aus zarte, verzweigte, nach dem Centrum der Frucht

hin convergirende Hyphen (Nucleophysen) gesandt werden. Sie differenziren

sich in basale, reicher sich verzweigende und liinger werdende, zu einem

pseudoparenchymatischen Polster zusammenschliessende und an ihren Enden

Asken erzeugende Nucleophysen (Ascophysen) und in wenig verzweigte frei

und kiirzer bleibende, den iibrigen Theil der Fruchthbhlung auskleidende
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(Periphysen). Munching mit sehr knrzen, diinnen, zarten unci verzweigten

Periphysen ausgekleidet
,

papillenfdrmig ; selten fehlend. Wandung relativ

dick, aus mehreren Schichten gebildet, deren Zellen von aussen nach innen

an Grdsse zunehmen. Aeusserste Schicht braun gefarbt, cuticularisirt. Para-

pliysen fehlend. Schlauche achtsporig, meist keulenfdrmig , selten cylin-

drisch, zur Reifezeit vergallertend. Fruehtwandung rait Trichombildungen

bedeckt, die an der Basis als Rbizo'iden, an der iibrigen Oberfiache als Haare

auftreten. Letztere in der Scheitelregion meist von hochst charakteristischem

Bau. Ascosporen nicbt durch Ejaculation, sondern dadurch frei werdend,

dass sie entweder durch die bei Auflosung der Asken und Periphysen ent-

stehende Gallert aus der Miindung gestossen oder nach Sprengung der Frucht

am basalen Theile aus dieser herausfallen.

Saprophytische, feste, nicht allzufeuchte Substrate, namentlich faulende

Pflanzentheile und Excremente bewohnende Pilze, die zu alien Jahreszeiten

fructificiren und wahrscheinlich in alien Zonen zu finden sind.

Subgenus I. Euchaetomium.

Perithecien mit terminalem Haarschopf; Miindung fehlend.

1. Ch. spirale n. sp.

Perithecien relativ gross eifdrmig oder ellipsoi'disch, 240—420 Mikr.

hoch, 220—360 Mikr. dick, mit Miindung versehen. Rhizoi'denbildung ziem-

Jich sparlich; Haare von doppelter Art: die seitlichen pfriemlich, olivenbraun,

mit oxalsaurem Kalk incrustirt, an der Spitze heller gefiirbt; die terminalen

cylindrisch, entfernt septirt, verdickt, braun, von circa 6 Mikr. diam., glatt

oder schwach von oxalsaurem Kalk incrustirt, zu einer langen, viele (bis 20

und mehr) gleichmassige Windungen zeigenden 36—44 Mikr. im Durchmesser

haltenden Spirale eingerollt, einen grossen Schopf iiber der Miindung bildend.

(Schraubenhaare denen von Ch. lostrychodes sehr ahnlich.)

Schlauche keulig, kurz gestielt, ca. 18 Mikr. dick; sporentragender

Theil 34— 43 Mikr. lang. Sporen denen von Ch. murorimi ahnlich, oliven-

braun, von der Frontseite breit spindelig, im Profil schmaler spindelig, Apicnli

kaum vorhanden. Lange der Spore 12—14,8 Mikr., Breite der Frontseite

ca. 8,3, der Profilseite 7—7,4 Mikr.

Auf Pferdemist zu Berlin, nur einmal gefunden.
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2. Ch. murorum Cda.

Icones fungorum I, p. 24, tab. VII, fig. 293 B. — Icones II, tab. 13, fig. 103.

— Anleit. z. Stud. d. Mycol. tab. F. fig. 55 : 18—20. — Von Rabenhorst: Fung,

europ. (Series II) No. 234.

Perithecien relativ klein, kugelig, eiformig oder ellipsoidisch mit

wechselnden Dimensionen (160—280 Mikr. hoch, 160—232 dick). Miindung

vorhanden, kurz papillenfdrmig, hyalin. Scheitelhaare unverzweigt, cylindrisch,

2—4mal so lang als das Perithecium, die Miindung dicht umgebend, einen

grossen Schopf bildend, aus langgestreckten, stark verdickten and cuticulari-

sirten, olivenfarbenen oder rothbraunen Zellen bestehend; an der Spitze zierlich

biscbofstabfb'rmig gebogen, im Uebrigen in grossem, schonen Bogen geliriimmt,

mit oxalsaurem Kalk incrustirt. Die seitlichen Perithecienhaare sparlich,

pfriemlich, in melir oder minder gestreckte Zellen gegliedert, an der Basis

olivenbraun, nach dem Elude zu heller, incrustirt.

Askenpolster gering entwickelt, Schlauche breit keulig, kurz gestielt.

Sporen in der Frontansicht schmal elliptisch oder breit spindelfdrmig,

kaum apiculirt, im Proiil schmalspindelig, oliven- bis chocoladenbraun, 12— 17

Mikr. lang, 8—9 Mikr. (Frontansicht) resp. 6—6,5 (Profilansicht) breit.

Auf Excrementen, besonders der Wiederkikier (Schafe, Hirsche, Ka-

meele, Antilopen etc.), auch der Nager (Hasen, Kaninchen), Raubthiere (Hunde)

und Einhufer (Pferd) und auf mit Mistjauche getriinkten organischen und an-

organischen Substraten. Bisher nur in Deutschland und England beobachtet,

um Berlin haufig.

3. Ch. pannoBum Wallrotb.

Flora crypt. Germ. II, p. 267. Rabenhorst, Deutschl. Krypt. Fl. I, p. 227.

Klotzsch, Herb. myc. II, Nr. 748. Niessl in Rabenh. Fung, europ. ed. II, Nr. 3025.

Perithecien dichte Rasen bildend, aber auch vereinzelt, gross, ellipsoidisch

bis 1
/2
mm hoch, bis ]

/3
mm dick (mit Schopf bis l 1^ mm hoch). Miindung

vorhanden, gross, kurz und dick, papillenformig, farblos. Rhizo'iden zahlreicher

als bei den anderen Arten. Terminalschopf aus sparrig verzweigten, stark

verdickten, gebraunten und incrustirten starren Haaren gebildet, entwickelter

als bei anderen Chaetomien, das Perithecium weit uberragend. Seitliche

Peritheciumhaare einfach, pfriemlich, gebfaunt und incrustirt. Fruchtwandung

dick, Askenpolster bedeutend entwickelt.
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Asken gross, keulenfdrmig, langer oder kiirzer gestielt, bis 100 Mikr.

lang, 15—20 Mikr. breit. Sporen von vorn breit elliptisch, deutlich apiculirt,

von der Seite spindelig, 10—14 Mikr. lang, 8—9 Mikr. (Breitseite) resp.

7 Mikr. (Schmalseite) breit, olivenbraun.

Auf faulenden Stengeln grosserer Krauter and faulenden Baumzweigen

nicht eben hanfig. Mir nur aus Deutschland bekannt. (Die Mycelien seheiden

einen rothbraunen Farbstoff aus.)

4. Ch. crispatum Fuckel.

Symb. myc. p. 90. Keinke u. Berthold, Zersetzung der Karjfcoffel durch

Pike, p. 46.

Peritbecien breit ellipso'idiscb , relativ gross, bis 450 Mikr. lang und

340 Mikr. breit, mit Miindung versehen, terminate Haare einen machtigen

Schopf bildend, von doppelter Art, tbeils pfriemlich, gerade oder schwach

wellig, tbeils cyliudrisch korkzieberartig gedrebt, schlingenbildend. Letztere

dick (6—8 Mikr.), intensiv braun bis scbwarz, rait stark verdickten, meist

sehr wenig incrustirten Wandungen. Schlauche durch ibre cylindrische Form

von den iibrigen Arten abweichend, kurz gestielt, ca. 100 Mikr. lang, ca. 10

Mikr. breit. Sporen von vorn breit elliptisch, ca. 12 Mikr. lang, 10 Mikr.

breit, deutlich apiculirt, von der Breitseite gesehen spindelig-schmal, elliptisch,

7—8 Mikr. breit, olivenbraun.

Anf faulenden Kartoffeln, Mist etc.

5. Ch.. bostrydiodes Zopf.

Sitzungsbericht des Botanischen Vereins d. Provinz Brandenburg; Juli 1877.

Mycotheca Marchica Nr. 43.? Reinke u. Berthold, Zersetzung der Kartoffel durch

Pilze, p. 46.

Peritbecien relativ klein, breit- oder schmal-ellipsoi'disch bis spindel-

formig oder fast cylindrisch, bis 340 Mikr. hoch, bis 220 Mikr. dick. Miindung

vorhanden, klein, kurz-papillenformig, hyalin. lihizoi'den nicht sehr zahlreich.

Scheitelhaare (wie bei Ch. s-pirale) meist regelmassig , spiralig, einen relativ

grossen, dichten Schopf bildend. Spirale nach dem Ende zu etwas verjiingt,

schwach incrustirt. Askenpolster sehr gering entwickelt. Asken keulenfdrmig,

klein, ca. 50 Mikr. hoch, ca. 12 Mikr. breit, mehr oder minder kurz gestielt.

Nova Acta XLII. Nr. 5. 36
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Periphysen klein. Sporen winzig, nur 6—7 (selten 7,4) Mikr. lang

und in der grbssten Breite 5 Mikr., von vorn breit elliptisch, fast kreisfbrmig,

schwach apiculirt, von der Seite schmal elliptisch, olivenbraun. Conidien noch

unbekannt oder feblend.

Auf faulenden Thier- und Pflanzentlieilen (Cadavern, Kartoffeln, Kaninchen-

koth etc.) nicht haufig. Bisher nur urn Berlin und Gottingen beobachtet.

6. Ch. Kunzeanum Zopf.

= Ch. globosum Kunze, Mycol. Hefte I, p. 15, tab. 1, fig. 9. — Ch. chartarum

Ehrbg., Sylv. myc. Berol. p. 27. = Ch. Fieberi Corda, Icon. IV, p. 37, tab. 8,

fig. 100; Icones I, p. 24, tab. 7, fig. 293 C. = Ch. affine Corda, Icon. IV, p. 37,

tab. 8, fig. 101. = Ch. Fieberi (Cda.) Rabenh., Deutscbl. Krypt. Fl. I, p. 228.

Non Ch. graminicokim Rbh. in Fuck. fg. rben. Nr. 647! Non Ch. Fieberi Fuck.,

Symb. p. 90! = CJi. Fieberi Cda. forma lignicola, chlorina Sacc. Mycoth. Venet.

Nr. 906. Fungi veneti novi ser. V, 173.

Perithecien relativ klein, ellipsoi'disch, hb'chstens 300 Mikr. hoch und

250 breit, mit kurzer, papillenfdrmiger, hyaliner Mitndimg. Scheitelhaare

pfriemlich, sehr lang, einfach, wellenfdrmig gebogen, einen grossen, dichten

Scbopf bildend, gebraunt und incrustirt. Askenpolster nicht sehr entwickelt.

Schlauche keulenfbrmtg, langer oder kurzer gestielt. Sporen von vorn breit

elliptisch, 11— 13 Mikr. lang, 8—9 Mikr. breit, deutlich apiculirt, von der

Seite spindelfdrmig, 6— 7 Mikr. breit.

Auf faulenden Pflanzentlieilen gemein, in fast alien Landern Europas

gefunden.

7. Ch. cuniculorum Fkl.

Symb. myc. pag. 89. Fg. rh. 1961.

Perithecien eifdrmig, klein, braunschwarz. Terminale Schopfhaare einen

schmalen Pinsel bildend, einfach (selten an der Basis eine Auszweigung)

pfriemlich, nie auffallig gekriimmt, starr, durch Anastomosen hin und wieder

vereinigt und sich btindelweis zusammenlegend, dunkelbraun, nach der Spitze

zu heller, sehr lang (von doppelter Lange des Peritheciums), derbwandig, bald

lang-, bald kurzzellig, 5—7 Mikr. breit, mehr oder minder mit oxalsaurem

Kalk incrustirt, ein fast undurchdringliches Dickicht urn die Miindung bildend.

Schlauche keulig, leicht vergiinglich. Sporen 8, dunkelolivenbraun, von der
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einen Seite breit-, von der anderen schmal elliptisch bis spindelflirmig; an den

Polen kaum apiculirt, nor ^=^ Mikr. messend. Conidien nnbekannt.

Von Gli. Kumeanum Z., dem sie in ihrem Habitus und namentlich ira

Bau der Scheitelhaare ahnlich ist, lasst sicb Ch. cuniculorum leicbt durcb die

Sporen unterscheiden, die bei Ch. Kumeanum nicht nur etwas grosser sind,

sondern auch in Folge der stark hervorgezogenen Apiculi eine ganz andere

Form annebmen.

Bisber nnr eimnal von ihrem Entdecker in Mitteldeutschland gefunden

auf Kaninchenkoth.

8. Ch. indieum Corda.

Icon. IV, p. 38, tab. VIII, fig. 104.

Perithecien breit ellipsoi'discb, sehr klein, ca. 200 Mikr. hocb, J 60 Mikr.

dick, mit Miindnng verseben. Schopfbaare in zwei Formen: dicke, steife,

lanzenfdrmig zugespitzte, mit stark verdiekter Membran versebene, schwarz

gefarbte und incrustirte, meist ganz einfache: und sparrig-dicbotome, reicb

verastelte, gebraunte und incrustirte Haare, deren Aeste sicb durcbeinander-

kriimmen und einen abgerundeten, von den lanzenformigen Haaren uberragten

Schopf darstellen. Schlauche selir klein, keulenformig, achtsporig. Sporen

winzig, 5—6 Mikr. lang, von vorn geseben breit elliptiscb, 4—4,5 Mikr. breit,

mit sehr kleinen Apiculis, von der Seite geseben spindelig, 3 Mikr. breit,

olivenbraun. Conidien unbekannt oder fehlend.

Auf Kanincbenmist, taulem Papier etc. selten; in Deutscbland, England

uud Frankreich beobachtet. (Nach Corda auch in liinterindien.)

9. Ch. elatum Kze.

Deutsclilands Schwamme, Nr. 184. Greville, Scot, crypt. Fl. torn IV. tab. 230.

Fries, Myc, eur. Ill, p. 254. Berkeley, Ann. of nat. hist. ser. I, torn. I, p. 257

u. 258. Wallroth, Flora crypt. Germ. II, p. 267. Conoplea atra Sprengel, Syst. IV,

p. 554. Rabenli, Deutschl. Krypt. Fl. p. 227. Ch. atrum (Link) Desmaz. PL

crypt, de France, ser. II, Nr. 86. Tulasne, Sel. fang. Carp. II, p. 268. Rabenli.,

Fung. eur. Nr. 1147. — Fresenius, Beitriige, Heft 1, p. 29. — Ch. lageniforme

Corda, Icon. I, p. 24, tab. 7, fig. 293 A. Ch. graminicolum (Rbb.) Fuckel, Fg.

rhen. Nr. 647. Ch, Fieberi Fuckel, Symb. p. 90.

Perithecien ellipsoidisch, ca. 400 Mikr. boch, 320 Mikr. dick, mit

Miindung verseben. Terminaler Haarschopf aus sparrig verzweigten, gebraunten

36*
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und incrustirten Haaren gebildet, clem von Gh. pannosum ganz ahnlich.

Schlauche keulig, kurz gestielt. Sporen von vorn breit elliptiscli, apieulirt,

10—12 Mikr. lang, 9— 10 Mikr. breit, von der Seite spindelformig, 7—8 Mikr.

breit, olivenbrann. Im Uebrigen mit Gh. pannosum, dem es sehr nalie stent,

iibereinstimmend. Das Mycel sclieidet indessen nicbt, wie dieses, einen roth-

braunen, sondern einen gelben Farbstoff ab. (Man vergleicbe Tafel 27 und

die Figurenerklarung dazu.)

Auf faulenden Pflanzentheilen und Excrementen sehr gemein.

Subgenus II. Chaetomidium.

Terminaler Haarschopf und Munching fehlend. An der Basis des Peri-

theciums dicke cbahtfdrmige Rhizoiiden.

10. Ch. fimeti Fuckel.

Enumeratio fungoruni Nassoviae p. 64, Nr. 491. Symb. niycol. p. 90.

Perithecien kugelig ohne Miindung und Haarschopf, relativ gross

(

x
/jj

—

2
/3
mm), Haare pfriemlich, kurz, verdickt, gebraunt und incrustirt, iiberall

ungefahr gleich lang. Grewisse Rhizoi'den drahtartige, cylindrische, sehr lange,

dicke (6— 8 Mikr.), stark verdickte und gehraunte Faden darstellend, das reife

Perithecium am G-runde sprengend. Zellen der aussersten Wandungsschicht

sehr klein, um die Basis der Haare rosettenfbrmig geordnet, Zellen der inner-

sten Schicht sehr gross.

Askenpolster ziemlich entwickelt. Schlauche sehr gross, keulenfdrmig,

langgestielt, 80— 132 Mikr. lang (pars spor. 40—48 lang), 14— 18 Mikr. dick.

Die basalen Periphysen sehr lang. Sporen von vorn breit elliptiscli, 14—16

Mikr. lang, 12 Mikr. breit, von der Seite spindelig, 8 Mikr. breit, an beiden

Enden schwach apieulirt, olivenbraun.

Auf Siiugethier-Excrementen und faulenden Pflanzentheilen selten, bis-

her nur in Deutschland beobachtet.
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Erklarung der Abbildungen,

Tafel 1. (XIV.)

Fig.

Fig.

3. *£

1,

Chaetomium Kuiizeaiuim Zopf.

Fig. 1. SM. Reife Schlauchsporen. a, normale Sporen en face, sehr breit elliptiseh,

die Enden in einen kurzen Apiculus vorgezogen. b, normale Sporen en profil.

c, normale Sporen vom Pol geselien, der Apiculus in der Mitte. d, Anormale

Sporen en face. Zwei der Sporen mit Keimblase (k) keimend.

Fig. 2.
'L~. Kleines Objecttragermycel nach 24stiindiger Cultur der Spore (sp) in ver-

dunntem Pflaumendecoct. b, Keimblase. Man sieht die monopodiale Anord-

nung der Zweige.

Eine Spore (sp) mit torulosen Keimschlauchen in sehr zuckerreichem

Pflaumendecoct cultivirt.

. Ein kleines Mycel, durch fiinftagige Cultur einer Spore, die in der Mitte

als dunkles Piinktchen liegt, in Pflaumendecoct auf dem Objecttrager ge-

wonnen. Die weniger dunklen Punkte stellen junge Perithecienanlagen dar.

Fig. 5. i~. Mycefzweig aus einer Objecttragercultur mit jungsten Anlagen von Peri-

thecien (pr). Sie stellen kurze, gekrtimmte Adventivzweige dar, deren einer

sich bei z verzweigt.

Fig. 6 u. 7. "--. Jungste Perithecienanlagen aus stark gekriimmten Zweigen bestehend,

einer Massencultur entnommen. mm Mycelfaden.

Fig. 8. "-. Mycelfaden mit zwei Perithecienanlagen, einer etwas vorgeschrittoneren (A)

und einer nocli sehr jungen (B), (aus einer Objecttragercultur). Die erstere

wircl von zahlreichen, dicht beisammen stehenden, mannichfach gebogenen

Zellen gebildct, welche von verschiedenen, z. Th. von einander entfernten

Zellen entspringen und nach deu verschiedensten Richtungen durcheinander-

wachsen, auch z. Th. schon verzweigt sind. Die Anlage B wird aus zwei

von verschiedenen Zellen in der Nahe je einer Scheidewand entspringenden

Hyphen gebildet, die noch kurz sind und sich bereits stark zu biegen be-

ginnen.
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Fig. 9. —-. Junge Anlage aus einer Objecttragercultur, aus zwei sich verzweigenden

Hyphen a und b gebildet, von denen letztere bereits sich unregelmassig und

mehrfach verzweigt hat und bei an mit dem Mycelfaden anastomosirt.

Fig. 10. —. Junge Anlage, gebildet aus zwei mit einander anastomosirenden Sprossen,

deren Zweige energische Kriimmungen zeigen.

Fig. 11. "-"• Mycelzweig mit zwei Adventivsprossen, die sich spater jedenfalls zu einer

Anlage vereinigt haben wtirden. Beide sind verzweigt und sammt den Zweigen

an ihren Enden sehr stark gekriimmt.

Fig. 12. --—. Eine Anlage mit drei verzweigten Hyphen, deren eine (a) an der Basis

eine fast spiralartige Drehung macht, um sich dann weniger zu kriimmen.

Fig. 13. ~. Mycelzweig eines sechstagigen Myceliums mit drei Anlagen (a, b, c). Die

Anlage a wird von zwei entfernt von einander entspringenden Adventivsprossen

gebildet, die sich in energischen Kriimmungen durcheinanderschlingen. An-

lage b wird gleichfalls von zwei Hyphen gebildet, die in Bezug auf Dickc

sehr verschieden sincl und an derselben Zelle entspringen. Der bei d ent-

springende Spross, der sich um die Mutterhyphe herumkrummt, scheint sich

der Anlage b im Laufe der Entwickelung anschliessen zu wollen. Anlage c

wird zunachst nur von eiuem einzigen am Ende schraubenartig gekriimmten

Zweige gebildet.

Fig. 14. l
j
A

. Perithecicnanlage aus mehreren von den drei mit a, b und c bezeichneten

Faden entspringenden Sprossen gebildet, die sich durch ihre Dicke, sowie

durch die sonderbaren Kriimmungen auszeichnen, mit denen sie sowohl ein-

ander, als ihre Mutterfaden umschlingen. Bei an Anastomose zwischen einem

Spross und einer Mycelzelle.

Fig. 15. "-". Junge Anlage aus einer Objecttragercultur, aus neun z. Th. sehr bedeu-

tend gekriimmten Hyphen gebildet, von denen die bei a befindliche den Mycel-

faden, die bei b den Seitenzweig umschlingt.

Fig. 16. -f
2

. Junge Perithecienanlage, einer Objecttragercultur entnommen, aus einem

einzigen sich wiederholt unregelmassig verzweigenden Adventivspross ent-

standen. Die Zweige verschiedener Ordnung erscheinen auch bier zum Theil

sehr auffallend gckriimmt.

Fig. 1 7. ~"
. Ein reich verzweigter Adventivspross, dessen kurze Aeste gleichfalls scharf

zuriickgekriimmt sind. Er bildete mit dem in der Zeichnung bei a als ab-

geschnitten dargestellten zweiten Spross eine junge Anlage.

Fig. 18. "-. Junger, noch ganz lockerer Hyphenkn'auel , einem vierzehntagigen , in

Pflaumendecoct cultivirten Mycel entnommen. Bei a ein besonders lang ge-

wordener Zweig, der sammt seinen Aesten starke Biegungen erkennen lasst.

Der Knauel entspringt an zwei Mycelfaden.
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Fig. 19.

Fig. 20.

Fig. 21.

Fig. 22.

I4 . Fruchtanlage von einem achttagigen Mycel (Objecttragercultur). Bei kn

Beginn der Knauelbildung.

'™. Fruchtanlage, in deren mi t tier en Partieen die Verknauelung beginnt,

aus einer zelmtagigen Objecttragercultur.

-~. Fruchtanlage, an der der Verknauelungsprocess schon so weit vorgeschritten

ist, dass sich ein ziemhch dichter, rundlicher Fruchtkorper gebildet hat, an

welchem aber die aussersten Hyphenenden noch frei sind. Die noch vorhan-

denen Interstitien der verknauelten Hyphen sind mit Luft gefullt. Einzelne

Zweige der peripherischen Hyphen haben sich zu pfriemlichen Haaren (a)

verlangert, wiihrend von der Fruchtbasis zarte Rhizo'iden (rh) ausgehen.

~. Kugeliges, bereits ganz geschlossenes Perithecium. Die mit h bezeich-

neten Hyphen haben eine Art von Stiel gebildet, eine Ausnahme, die hier

und da vorkommt, wenn nicht alle Hyphen der Anlage ius Perithecium auf-

genommen werden. a Haare, rh Rhizo'iden.

Tafel 2. (XV)

Chaetomium Ruiizeamim Zopf.

Fig. 1. ". Zwei aus ein und derselben Anlage hervorgegangene Perithecien aus einer

Objecttragercultur; von oben gesehen, noch sehr jung.

Fig. 2. ". Mehrere Perithecien, cliclit nebeneinander entstanden, in verschiedenen

Altersstadien. Die Haare sind, wie bei 1, noch iiberall gleichartig, die Miin-

dung noch nicht vorhanden.

Fig. 3. ^f-. Junges Perithecium etwas weiter entwickelt, von oben gesehen. Es ist

am Scheitel noch vollstandig geschlossen. Die Miindung zeigt es erst in

spateren Staclien. Wie man sieht, werden immer noch neue Haare (a) zwi-

schen die bereits vorhandenen (h) eingeschoben.

Fig. 4. ~. Etwas weiter entwickeltes bereits eiformiges Perithecium, an welchem sich

die langen Scheitelhaare (s) zu bilden anhmgen. Sie stehen um die bereits

vorhandene Miindung. Von der Basis strahlen zahlreiche Rhizoiden (rh), von

der Seitenwandung kiirzere steife Haare (h) aus.

Fig. 5. ~. Etwas illteres Stadium. Die Scheitelhaare (s) haben bereits wellige Form
angenommen und sind dichter und liinger geworden. (Objecttragercultur.)

Bezeichnung wie oben.

Fig. 6. ~. Altes Perithecium mit einem machtigen Haarschopfe (s). Auch die seit-

lichen Perithecienhaare (h) etwas wellig. Die Rhizo'iden (rh) sind sehr zahl-
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Kg.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

7a. if

7b.

9.

10.

Fig. 11.

Fig.

Fig.

12.

13-

reich und z. Th. zu diinnen braunen Strangen vereinigt. Vor der Miindung

liegt ein machtiger Haufen ausgestossener Sporen (sp). (Objecttragercultur.)

Perithecium, dessen Scheitelbaare wegpraparirt wurden, um die Miindung

(st) zu zeigen.

— . Perithecium in gleicher Weise behandelt, die Miindungsregion von oben

zeigend. (Durcb ein Versehen ist der von oben gesebene punktformige

Miindungskanal nicht gezeichnet warden.)

s~1
. Langssclmitt durch ein sehr junges Perithecium. Er zeigt ein vollkommen

bomogenes Gewebe.

-5j~. Ein etwas alteres Stadium, wo der centrale Hohlraum (c) sicb bereits zu

bilden beginnt, im radialen Langssclmitt; h Haare, rh Rbizoiden.

^. Eine nocb altere Frucbt im radialen Langsschnitt. Die Differenzirung in

Wandung (e, i) und Nucleus ist eingetreten. Die Nucleophysen (n) ragen frei

in den Hohlraum (c) binein, nacb dem Centrum zu convergirend.

2jlo_ Perithecium im reifen Zustando im radialen Langsschnitt. Die basalen

Nucleophysen (Ascophysen) haben sich zu dem Gewebepolster (h) vereinigt

und tragen an ihren Enden die Asken (a). Die Mundungshyphen (p) ragen

bei diesem Exemplare etwas weiter, als es sonst der Fall ist, iiber den Scbeitel

binaus. Sonstige Bezeichnung wie oben.

££2.. Schnitt durch stromaartig verdichtete Mycelmassen, wie man sie in grossen

Culturen auf Brod erhalt. b freie Hyphenenden der Stromaoberflache.

15. 1~. Haarformen des Scbeitels.

1.

9 2*.

Tafel 3. (XVI.)

Chaetomium Kunzeanum Zopf.

Scbematisches Bild eines optischen Langsschnittes durcb ein halbreifes Peri-

thecium, zur blossen Orientirung dienend.

Ein Stuck der von den Nucleophysen gebildeten Bekleidung des Hobl-

raums, einem sehr jungen, noch nicht zur Askenbildung vorgeschrittenen

Perithecium entnommen, was sich etwa in dem Stadium von Taf. 15. Fig. 10

befand. Die keuligen, dicken Nucleophysen (n) sind plasmareich und mit

grossen Vacuolen durchsetzt. g Zellen der innersten Gewebeschicht der

Perithecienwand.

Fig. 3. ^7-°. Stuck eines Langsschnittes durch das Miindungspolster.

Fig.

Fig.
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Fig. 4 u. 5. I~. Nucleophysen von den verschiedensten Theilen eines jungen Perithe-

ciums, das uumittelbar vor der Askenbildung stand.

Fig. 4 von der oberen und mittleren Partie etwa den Punkten x in

Fig. 1 entsprecliend. v leere Zellen der Wandung. Fig. 5 von dem basalen

Theile der Innenwand (Fig. 1 bei y) die Elemente des Askenpolsters zeigend,

welche unmittelbar vor der Askenbildung stehen.

Fig. 6—8. iL

f
iL

. Nucleophysen aus einem Perithecium, in welcbem die Asken bereits

gebildet waren und aucli die Sporenbildung im Gauge war, also aus einem

solchen, welches der Fig. 1 entspricht.

Fig. 6 u. 7. Nucleophysen aus dem oberen Theile des Peritheciums

(Fig. lb entsprecliend). Ihr Inhalt ist stark lichtbrechendes, dichtes, fein-
'

korniges Plasma, ihre Zellform stark bauchig; v Wandungszellen.

Fig. 8. Die Hyphen sincl entnommen aus der Partie m in Fig. i,

welche unmittelbar an das askentragende Polster angrenzt. Ihr Inhalt ist

reich an bleichem, mit einzelnen Komchen durchsetztem Plasma, v leere

Wandungszelle, von der an zwei Punkten Nucleophysen entspringen. Die

Hyphen sind sparlich verzweigt.

Fig. 9—-11. "°. Entstehung der Asken als Enden oder Seitenzweige der Hyphen des

Askenpolsters.

Fig. 12a—b. ^. Entwickelung des Schlauchinhaltes.

Fig. 13. —--. Stuck der Aussenwand des Peritheciums, um die Hyphennatur zu zeigen.

Die Hyphen sind englumig, dunkelbraun und nach den verschiedensten Kich-

tungen durcheinandergeflochten.

Fig. 14. ""-. Stuck eines Tangentialschnittes durch die innerste Schicht der Wandung

gefiihrt, mit weitlumigen, parenchymatisch angeordneten Zellen.

Fig. 15. *{-. Tangentialschnitt durch die mittlere Region der Wandung.

Fig. 16. "-. Rhizoiden mit Strangbildung ; a Anastomosen.

Fig. 17. £f£, Mycelfaden, die Entstehung der Gemiiien (g) durch Plasma-Aufhahme

aus den benachbarten Zellen (1) zeigend.

Fig. 18—20. "-. Gemmenketten, aus dem Mycelverband gelost, aus mehr oder minder

kurzen Gliedern bestehend.

Fig. 21, 22. £f£. Gemmen, die durch secundiire Wande (s) getheilt sind, im Begriff,

sich durch Abrundung ihrer Enden zu isolircn.

Fig. 23. —j
50

-. Gemmen in der Auskeimung zu unregelmassigen unter sich anastomo-

sirenden Hyphen begriffen, aus einer Massencultur.

Fig. 24, 25A. *f&. Keimung von Gemmen, die noch im Mycelverband liegen. Die

Keimschlauche durchbrechen die Querwande benachbarter Zellen. s Secundiire

Wandbilclung in den Gemmen.

Nova Acta XLII. Nr. 5. 37
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Fig. 25B. ^-°. Keimung einer Gemmenreihe nach dreitagiger Cultur in sehr verdiinnter

Zuckerlosung. An einem der Keimschlauche sind zwei Conidientrager ent-

standen.

Fig. 26. -
5

-f-°.
Gemmen unmittelbar zu Conidientragern auskeimend, nach 70stiindiger

Cultur im Wasser.

Fig. 27 u. 28. ^|- . Haarbildungen, die mit denon des Peritheciums identiscli sind, aber

unmittelbar von den Mycelien entspringen.

Fig. 29. Sf2 . Junges kiimmerlicb entwickeltes Perithecium mit nur einem Haar.

Tafel 4. (XVII.)

Chaetomium Knnzeauum Zopf.

Fig. 1. —-. Miniaturmycel (aus einer Ascospore fsp) nach viertagiger Cultur in reichem

Pferdemistdecoct in der Geissler'schen Kammer) mit einem Conidientrager (t),

der an seinem Ende bereits eine Conidienkette abgeschniirt hat.

Fig. 2. ^. Fin unter denselben Bedingungen erhaltenes, etwas grosseres Mycel (m).

a Beginn der Triigerbildung, die bei b weiter vorgeschritten ist; t fertiger

Trager mit Conidienreihe.

Fig. 3. Sf4 . Fragment eines Haares (a), das nach 48stiindiger Cultur in Wasser an

beiden Enden Keimschlauche (m) mit Conidientragern (t) gebildet hat.

Fig. 4.
*f*.

a Stiick eines Rhizoids nach 40stundiger Cultur in Wasser. Einer der

Keimschlauche (m) hat bereits einen Conidientrager (t) erzeugt.

Fig. 5. ^-°. Stiick eines Mycelfadens aus einer Massencultur auf gediingtem Brod.

Man sieht die Gestaltungsweise und das reichliche Auftreten der Conidien-

trager, von denen einer (bei b) verzweigt erscheint.

Fig. 6. ^f -- a Trager, dessen Conidienkette sich an der Spitze einrollt, bei b und c

ist die Einrollung weiter vorgeschritten, so dass bei c der Conidienballen als

ein rundliches Kopfchen erscheint.

Fig. 7_8. -f . Spore (sp) von Oiboria bolaris (Batsch) nach 48stiindiger Cultur in

feuchter Luft, mit sterigmenartigen Tragern (t) und kugeligen Conidion, beide

von auffallender Aelmlichkeit mit den entsprechenden Organen von Sordaria

und der Sclerotinia Batschiana.

Fig. 9. ^. Mycelfadensttick mit Conidientragern von Sordaria curvula aus emer

Massencultur auf Pferdemist, in Wasser beobachtet. Die einen (b) sind kurz

und breit, die andern (a) schmal fiaschenformig ; bei c verzweigter Trager.
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Fig. 10.

Fig. 11.

Fie. 12.

Fig. 12 A.

Fig. 13.

tf°-. Mycel aus einer Spore von Sordaria curvula De Bary, vom 8. bis 10.

April 1877 in der Geissler'sclien Kammer cultivirt. An einem der Mycelaste

befinclen sick mekrere glaskolbenformige kleine Conidientrager (t).

tf-. Spore von Sordaria minuta Fkl. vom 1 8. bis 28. Februar in Decoct von

Pferdemist in der Geissler'schen Kammer cultivirt. Mycelscklaucke (m) mit

Conidien besetzt.

s

-f-.
Mycelfaden derselben Art in Luft beobaclitet. Die Conidien sincl tkeils

noch in Ketten vorhanclen, theils zur Kugel vereinigt, die mit einer Wasser-

hiille umgeben ist.

-3

-f . Sordaria decipiens. Myceliaden mit bouteillenformigen Conidientragern,

denen von Chaetomium abnlick, aus einer reinen Cultur auf Pferdemist.

^. Stiick eines conidientragendcn Mycelzweiges von Sclerohnia Batschiana,

urn die morpliologische Identitat der Conidientrager mit den vorgenannten

Pilzen zu zeigen.

Fig. 14—26. Chaetomium paunosnm Wallroth.

5

-f.
Langsscknitt durck den Miindungswulst.

-
5 *

. Einzelne Miindungshyphen mit ikren Verzweigungen.

-6

-f . Peripkysen iiber der Mitte des Peritkeciums entspringend.

^. Peripkysen aus der Nake des Polsters.

Langsscknitt durck das Nuclealpolster. c. *f-.
Basaltkeil des letzteren

vergrossert. b. Asken.

Fig. 20—24. —/-. Entwickelung der Asken.

Fig. 25. -*-. Versckiedene Sporenformen.

Fig. 26. 3

f . Stiick eines fiinf Page alten in Mistdecoct erzogenen Mycels mit Conidien-

tragern (t). Bei a ist die Conidienmasse mit Wasserkiille umgeben.

Fig. 14. -
5^.

Fig. 15. -

5

~f.

Fig. 16. -
6

-f-

Fig. 17 u. 18

Fig. 19a. ^

Tafel 5. (XVIII.)

Fig. 1—11. Chaetomium pannosum Wallrotb.

Fig. 1. h Stiick eines faulen Zweiges, einem Compostkaufen im Berliner Botanischen

Garten entnommen im Herbst 1875, die wergartigen dunklen Rasen des

Pilzes (P) zeigend.

Fig. 2. 1. Objecttragercultur vom 12. Februar bis 19. Marz 1878, ein in Pflaumen-

decoct erzogenes Mycel (M) zeigend, das mit zaklreicben reifen Peritkecien

(P) von versckiedener Ausbildung besetzt ist.

37*
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Fig. 3.

Fig. 4

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.
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3^. Raschen alter Perithecien, von deren Scheitcl die Haare abgerieben sind.

Man sieht deutlich die Miindung.

-6. ". Junge Perithecien von Ch. pannosum in verschiedener Entwickelung.

h Scheitelhaare, rh Rhizoiden.

". Entwickeltes Perithecium mit grossem Haarschopfe und iippiger Rhizoiden-

bildung. Zwischen den Scheitelhyplien iiber der Miindung die Sporenmasse.

^. Schnitt durch ein reifes Perithecium; das nucleale Polster (p), das die

Asken tragt, in machtiger Entwickelung. m Miindungswiilste.

--. Scheitelhaare eines ausgewachsenen Peritheciums.

~^. Sporen a von der Breitseite, b c von der Schmalseite. d Spore nach

20stiindiger Aussaat in Wasser, die Keimblase b zeigend.

Fig. 11. if-. Kothballen einer Milbe aus Sporen des Pilzes bestehencl.

Fig. 12—19. Chaetominm fimeti Fuckel.

Fig. 12. i. Mehrere Perithecienrasen (P) auf einem mit Mist in Beriihrung gekommenen

Zweigstiick.

Fig. 13. i. Ein vier Wochen altes in Pfiaumendecoct erzogenes Objecttragermycel (M),

das ungefahr 130 mehr oder minder entwickelte Perithecien (P) triigt.

Fig. 14. ". Peritheciengruppe aus einer gleichaltrigen Objecttragercultur.

Fig. 15. ". Ein halb entwickeltes Perithecium, Avelches mit fiinf sehr stark gekriimmten

dicken Rhizoiden versehen ist und nebst jungen Perithecienanlagen auf einem

aus Septosporium bifurcum Fres. erzogenen Sclerotium pseudoparasitisch lebt.

Fig. 16. —. Junges Perithecium, welches noch keine drahtartigen Rhizoiden zeigt.

(Aus einer Objecttragercultur.)

Fig. 17. —-. Ein etwas alterer Zustand, an welchem diese Rhizoiden (rh) bereits in

kraftiger Entwickelung begriffen sind. (Aus einer Objecttragercultur.)

Fig. 18. -\
5

. Eine sehr schon entwickelte Frucht aus einer Objecttragercultur, vom

Scheitel gesehen. Rhizoiden der dickwandigen Form (rh) zahlroich, sehr

lang und, namentlich an der Basis, stark (meist scharf knieartig) gekriimmt.

h Haare des Peritheciums.
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Tafel 6. (XIX.)

Cliiietominm fimeti Fuckel.

Fig. 1. ^. Axiler Langsschnitt durch ein halbreifes Perithecium. h Haare, rh Rhi-

zo'iden, rh' drahtartige Rhizo'iden.

Fig. 2. ^f- . Ein pfriemliches Haar mit Kornchen oxalsauren Kalkes incrustirt.

Fig. 3. ^. Ein dickes Rhizoid, des Raumes wegen in zwei Stiicken a und b ge-

zeicknet.

Fig. 4. £". Fragment der Aussenwand eines Peritheciums, in welchem die Asken-

bildung eben begonnen. Die urn die Basis der Haare (li) gelegenen Zellen

zeigen die rosettenartige, far die Species ckarakteristiscke Anordnung.

Fig. 5. if*. Tangentialer der Langsaxe paralleler Schnitt durch die innerste Schicht

der Wandung einer Frucht, in welcher die Askenbildung bereits im Gange

war. Die Zellen (b) jener Sclhclit sind von bedeutender Grosse und von

stark lichtbrechendem, mit grossen Vacuolen durchsetztem Plasma erfiillt und

geben nach innen zu den bier nicht sichtbaren Periphysen ihren Ursprung.

Die Zellen der ausseren Wandung sehr klein und verdickt (a).

Fig. 6—9. " 2
. Periphysen aus einem Perithecium, in welchem die Schlauche eben

erst angelegt wurden. 6 aus dem mittlercn, 8 und 9 aus dem unteren Theile

der Frucht

Fig. 10 u. 11. ^. Stiicke von Nucleophysen (nh), welche das Polster bildeu. Sie

erzeugen an ihren Enden junge Asken (a).

Fig. 12 a, b, c, d. ^. Entwickelung des Scklauchinhalts.

Fig. 13— 20. Chaetoniium murorum Corda.

Fig. 13. i. Ein Stiick Scjiafkotk mit zahlreichen Perithecien.

Fig. 14 a, b, c. 2|«. Junge Perithecien in verschiedener Entwickelung. Bei c Beginn

der Ausbilclung der Scheitelhaare.

Fig. 15. &. Reifes Perithecium, dessen Haare im Wege der Preparation entfernt wur-

den, die hyaline Mundung zeigend.

Fig. 16. ~. Reife Frucht vom Scheitel gesehen, einige der Scbeitelhyphen (h) sind

wegpraparirt.

Fig. 17. ^-. Reifes Perithecium mit seinem Haarschopfe (h) und seinen Rhizo'iden (rh)

;

die ausgetretenen Sporen iiber der Mundung zwiscben den Scheitelhaaren

liegend.
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Fig. 18.

Fig. 19.

Fig. 20.

£|£. Ein junger (a) und ein fast reifer Ascus (b).

^-°. Ascosporen a in Front-, b in Profil-, c in Polaransicht.

£f£ Entwickeltes Haar der Scheitelregion , mit bischofsstabartig gekriimmtein

Ende, gestreckten verdickten und incrustirten Zellen. An der Basis ist die

Incrustation nicht ausgefiihrt.

Fig. 21—26. Chaetomlum spirale Zopf.

Fig. 21. ™. Jnnges Perithecium mit noch undifferenzirten Haaren.

Fig. 22. ™. Pieifes Perithecium mit Rhizoiclen versehen und von eincm stattlichen

Schopf zierlicher Spiralhaare (sp) gekront, welche dicht um die wegen der

Masse der dunklen Sporen bier nicht sichtbare Miindung stehen. Die den

grossten iibrigen Theil des Peritheciums bedeckenden Trichome (h) sincl von

pfriemlicher Gestait und werden nach der Miindung bin langer.

Fig. 23. -V
s
-. a Ein einzelnos der letztgenannten Haare, in liingere oder kurzere Zellen

gegliedert, gebraunt, an der Spitze farblos und namentlich gegen die unteren

Theile hin von oxalsaurem Kalk incrustirt.

b Spiralhaar mit 14 Windungen, an der Basis etwas incrustirt.

24. ~-. Verzweigte Nuclealhyphe aus der Niihe des Askenpolsters.

25. ~. Keuliger Ascus mit 8 halbreifen Sporen.

26. -T °°. Sporen in verschiedener Ansicht; a Frontseite, b Profilansicht, c Pol-

ansicht.

Fig.

Fig.

Fig.

Tafel 7. (XX.)

Fig. 1 — 13. Chaetomium crispatum Fuckel.

Fig. 1. —. Junges noch kugeliges Perithecium, dessen Rhizoiden (rh) nur erst schwach

entwickelt und dessen Haare (s) noch nicht in verschiedene Formen diffe-

renzirt sind.

Fig. 2. 7. Etwas alterer Fruchtzustand mit kurzen, starren, die Seitenwand ein-

nehmenden Haaren (h) und langen Scheitelhaaren. Die letzteren zeigen

zweierlei Formen, von denen die einen (sj gerade oder schwach wellig ge-

bogen, die anderen (s') bereits in stark korkzieherartiger Kriimmung begriffen

sind.

Fig. 3. ". Noch etwas vorgeschrittenerer Zustand. Die nicht gekrummten Scheitel-

hyphen (s) in geringer Zahl und Entwickelung vorhanden, die anderen (s') m
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Folge energischer Kriimmung vielfach Schlingen bildend, zahlreich. Zwischen

ihnen bereits entleerte Sporenmassen.

Fig. 4. ^. Kraftig entwickeltes ganz rcifes Perithecium. Schopfbildung ausgezeiclmet.

Die welligen Scheitelhaare (s) die Schlingenhaare (s') iiberragend. b kurze

starre Seitenliaare, rh Rliizoiden.

Fig. 5. ^p. Pfrienilicbes stark mit grobeii Komern oxalsauren Kalkes incrustirtes

Seitenhaar.

Fig. 6, 7, 8. if. Elemente des Haarschopfes. 7 schlank wellige Form, 6 und 8

scblingenbildende Form.

Fig. 9, 10. «fi. Asken mit ihrer cliarakteristisclien Cylinderform in verschiedener Ent-

wickelung.

Fig. 11. 3 °-°. Fragment eines Miniaturmycels, den Zusammenhang von Comdientrager

(b) und Ascospore (a) zeigend.

Fig. 12. -". Mycelstiick (m) mit Conidientragern, die bei a einzellig, bei b zwei-

zellig, bei c verzweigt sind. Bei d erscheinen die Conidien von kugehger

Wasserliiille umgeben.

Fig. 13. ^. Myeelstrang (m), reich mit einfachen und verzweigten Conidientragern

besetzt.

(Die Ascosporeiiansichten von Ch. mspatwm sind durch em Versehen

nach Fig. 25 verlegt.)

Fig. 14— 26. Chaetomium bostryehodes Zopf.

i. Riicken einer in Wasser faulenden Fledermaus (a) mit zalilreichen Peri-

theeien (p) bedeckt.

i. Kleines in verdunntem Pflaumendecoct erzogenes Objecttragerniycel (m),

3 Monat alt. Perithecien etwa 40 an Zahl.

-Y--
Junges Perithecium mit noch kurzen und geraden Scbeitelhaaren.

*£. Kiimmerliche, selir sebmale Frucbtform. Haarschopf klein, aus nur we-

nigen Trichomen besteliend. Zwiscben ibnen die reife Sporenmasse.

Fig. 18. ^. Wohlentwickeltes Perithecium, wie vorigc der obigen Objecttragercultur

entnommen, mit schon ausgebildetem, aus langcren, mehr oder minder aus-

gezogenen Spiralen bestehendem Haarschopfe, in dessen Mitte die Sporenmasse

in Cylinderform liegt. h seitliclie Haare, rh Rliizoiden.

Fig. 19. Y- Zwei kiimmerliche Perithecien aus demseiben Primordium entstanden.

Fig. 20. \ -. Sehr kiimmerlicb.es aber fertiles Perithecium mit rudimentar gebliebenen.

Haarschopf.

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 16.

Fig. 17.
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Fig. 21. ". Reifes Perithecium mit iippiger Schopfbildung (vom Cadaver einer Fleder-

maus entnommen).

Fig. 22, 23. ~~-. Asken in verschiedener Entwickelung.

Fig. 24. "A Complex von 8 reifen Sporcn.

(Fig. 25. "-. Spore von Ch. crispatwm. a en face, b en profil.)

Fig. 26. —•. Sporen von Ch. bostrydiodes nach 48stiindiger Keimung in Wasser.

k Keimblase.
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Bei dem engen Zusammenhang zwischen Insecten- und Pflanzeuwelt

muss es auffallen, dass aus der an vegetabilisehen Kesten so reiclien nord-

bb'hmischen Braunkohlenformation bisher nur wenige Insecten bekannt geworden

sincl, am so mehr auffallen, da an anderen Lokalitaten, wie Oeningen, Radoboj,

Aix, Rott, Schossnitz etc. iieben einer reiclien Flora ancb diese Thiere durch

mehr oder weniger zablreiche Arten vertreten sind. Der Grand bierfiir mag

wohl einerseits darin liegen, dass neben den fast immer vorzuglich erhaltenen

Pflanzenabdriicken die nnscbeinbaren Insectenreste dem Aage des Sammlers

entgangen sind, andererseits wohl aber ancb in der fur die Aufbewahrung

so zarter Thiere ungeniigenden Bescbaffenbeit vieler der dortigen pflanzen-

fiihrenden Schichten. Nnr vereinzelt finden sicb in den Schriften iiber die

nordbohmiscben Tertiargebilde Notizen iiber ihr Vorkommen, und erwabnt u. A.

Reuss 1
) Kafer- und EHpterenflligel aus dem Polierschiefer von Kutscblin, den

Menilitopalen des Schichower Tbales bei Bilin, den Cyprisscbiefern von

Krottensee und Franzensbad bei Eger; Jokely 2
) solcbe aus den dysodilartigen

x
) A. E. Reuss, Geognost. Skizzen aus Bohmen, I, 1840, pag. 143.

A. E. 11 cuss, Geognost. Verhaltnisse dos Egerer Bezirks und Ascher Gebietes in

Bohmen (Abhandl. der k. k. geol. Beichsanstalt, I, 1852, pag. 58).

A. E. Beuss und H. v. Meyer, Die tertiaren Siisswassergebilde des nordliehen

Bohmens und ilire fossilen Thierreste (Palaeontographica II, 1852, pag. 1).

A. E. Beuss, Die Gegend zwischen Komniotau, Saaz, Baudnitz u. Tetschen (Ldschner,

Beitr. zur Balneologie, II, 1867, pag. 46).

2
) J ok eh", Die tertiiiren Siisswassergebilde des Egerlandes und der Falkenauer Gegend

in Bohmen (Jahrb. d. k. k. geol. Beichsanstalt 1857, pag. 482, 502).

38- ;-
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Schiefern von Grasseth bei Falkenau, von welcher Lokalitiit aneh Heer 1
)

Larven von Libelkda Boris Heer erwahnt, doch sind bisher nur die der

Cyprisschiefer des Egerer Tertiarbeckens dnrch Novak 2
) einer eingehenden

wissenschaftlichen Untersuchung unterworfen worden. Durch obige Notizen

veranlasst untersuchte ich nun im Laufe der letzten Jahre mehrere der durch

ihren Pflanzenreichthum hervorragendsten Fundorte der (legend um I^ilin auf

das Vorkommen von Insecten und gliickte es mir, ausser einigen sehlecht-

erhaltenen Exemplaren im Menilitopal des Schichower Thales, vor Allem im

Polierschiefer von Kutschlin eine Reihe ziemlich wohl erhaltener, vollstandiger

Exemplare aufzufmden, durch deren Beschreibung ich einen kleinen Beitrag

zur Kenntniss fossiler Insecten liefern mochte.

Die Lagerungsverhaltnisse dieser Siisswasserbildung sind schon Miner

durch Reuss 3
) sorgfaltig untersucht und beschrieben worden, und sei es mir

daher gestattet, des allgemeinen Verstandnisses halber, hier nur eine kurze

Uebersicht derselben zu geben. Die raumliche Ausdehnung der ganzen Ab-

lagerung ist sehr gering und bedecken die Diatomeenschiefer nur den Gipfel

und einen Theil der Abhange des im Sudosten von Bilin beim Dorfe Kutschlin

gelegenen, nicht sehr hohen Tripelberges, an dessen Fusse der in dortiger

Gegend an verschiedenen Punkten auftretende Gneiss ansteht. Ueber diesem

haben sich Kreidegebilde, vorwiegend aus Planerkalk und Pliinermergel be-

stehend, in ziemlicher Machtigkeit abgelagert, die bis liber die halbe Hohe

des Berges hinansteigen. Auf diesen ruhen nun die erwahnten Tertiargebilde,

aus eigentlichem Polierschiefer oder Tripel und Saugschiefer zusammen-

gesetzt, vom Planermergel durch diinne Schichten gypsfidirender Thone und

Siisswasserkalke getrennt, welch' letztere zerdriickte Schalen von Susswasser-

mollusken enthalten. Der leicht zerreibliche, weiche, diinnblattrige Tripel setzt

ein nur wenig machtiges Lager auf der Kuppe des Berges zusammen, wird

!) 0. Heer, Tertiiirflora der Schweiz, III, 1859, pag. 304.

2
)

0. Novak, Fauna der Cyprisschiefer des Egerer Tertiarbeckons (Sitzungsb. d. k.

bohm. Akad. d. Wissensch. 1877).

3
)
A. E. Keuss, Geognostische Skizzen aus Bohmen, I, p. 132.

A. E. Eeuss, Gegend zwischen Kommotau, Saaz, Raudnitz u. Tetschen, pag. 46.
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in seineu tieferen Schicliten immer barter, Anfangs noch leicht spaltbar, and

geht nach imten allmahlich in den in dicken tafelformigen Platten spaltenden,

beim Zerschlagen hellklingenden mid viel Wasser aufnehmenden Saugschiefer

und stellenweise selbst in Halbopal liber. In einem viel tieferen Niveau als

die soeben erwahnte Ablagerimg stehen dieselben Saugschiefer auf einem Felde

am ettdwestlichen Fusse des Beiges an, wo sie haafig beim Ackern durch

die Pflugschar zu Tage gefoidert werden. Nach Reuss sind diese Schichten

von den ersteren durch Planerkalk and Basaltconglomerat getrennt, doch babe

icli eine solche Trenmmg nirgends beobachten konnen, vielmehr scheinen die

Saugschiefer sieh langs der Berglehne hinaufzuziehen und in directem Zu-

sammenliang mit den ersteren zu stehen, was in Verbindmig mit der fast un-

gestorten horizontalen Lagerinig der Schiehten wolil audi gegen die Annahme

einer langsamen Hebung der jetzt den oberen Tlieil des Tripelberges kronenden

Tertiarschichten durch den in der Niihe, am Spitalberge, anstehenden Basalt

spreclien und vielleicht zu der Annahme berechtigen kcinnte, dass man es hier

mit den Ueberresten einer urspriinglich viel ausgedehnteren , das Thai zum

Theil ausfQllenden Ablagerimg zu thon hat. Bei meinem letzten Besuch dieser

Lokalitat wurde iiberdies in einer auf halber Hohe des siidwestlichen Ab-

hanges geoffneten Grube, den zuletzt erwalmten Saugschiefern eingelagert, ein

zweites Lager von Tripel gefunden, iiber dessen Machtigkeit und Aosdehnung

Aufschluss zu erhalten mir jedoch wegen Mangel an Zeit nicht mehr

mciglich war.

Die in ihrer Hauptmasse aus Gaillonetta distans Ehrenberg 1
) zu-

sammengesetzten Schiefer umhiillen nun einen ausserordentlichen Keichthum

an pfianzlichen und thierischen Ueberresten und sind es vor AHem jene, den

Uebergang vom Tripel zum Saugschiefer vermittelnden , etwas harteren, aber

noch leicht spaltbaren Schiefer, die diese Reste in einem vorziiglichen Er-

haltungszustande und in reicher Fiille ftdiren, und die C. v. Ettingshausen

wegen Hires Pflanzenreichthums mit vollem Rechte als pflanzenfuhrende Schicht

bezeichnete. Im Tripel linden sich meist nur unkenntliche Abdriicke, wahrend

der Saugschiefer dieselben nur sehr vereinzelt entlialt. Besonders zalilreich

!) Nach Zittel imd Sc him per, Handbuch der Paliiontologie, Band II, pag. 16, ist

die Gattung GailhneTia mit Melosira z\\ vereinigen.
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sind die Pflanzen vertreten. C. v. Ettingshausen beschrieb in seiner

„Fossilen Flora des Tertiarbeckens von Bilin" von dieser Lokalitat allein

203 Arten, deren Zahl dnrch Sieber „Znr Kenntniss der nordbohmischen

Braunkohlenflora" *) nm weitere 16 Arten vermebrt wurde. Von tbierischen

Resten sind es vor Allem die zahlreichen Fische, die in alien Schichten

ziemlich haufig gefunden werden. Durch H. v. Meyer 2
) warden von bier

5 Arten bekannt: Perca lepidota? Ag., P. uraschista Reuss, Aspius furcatus

Mey., A, elongatus Mey. and Gychrus macro<ceplialus Reuss 3
), von denen die

erstere, soweit mir bekannt, bisher nur in einem Exemplare gefunden wurde.

Auch die zuletzt genannte Art scheint ziemlich selten zu sein, and fand icb

von dieser, neben zahlreichen Exemplaren der iibrigen, nur zwei, von denen

sicb das eine durch seine betrachtliehe Grosse (0,430 m) auszeichnet. Perca

uraschista Reuss scheint vor Allem den tieferen Schichten anzugehoren, da

mir aus diesen neben zum Theil sehr wohl erhaltenen Exemplaren auch zahl-

reiche Bruchstiicke zu Gesicht kamen, wahrend er in den oberen Schichten

nur sehr vereinzelt gefunden wurde. Neben den Fischen ist ziemlich haufig ein

kleines Krebschen, Palaemon exul Fritsch, das mir mit dem von H. v. Meyer

in Palaeontographica VIII, pag. 18 als Micropsalis papyracea Mey. aus der

Braunkohle von Rott bei Bonn beschriebenen identisch zu sein scheint.

Zwischen diesen Resten verstreut zeigen sich nun auch sparliche Ab-

driicke von Insecten und ist es wieder jene schon erwahnte pflanzenfiihrende

Schicht, in der dieselben fast ausschliesslich gefunden werden, und die icb

daher mit gleicher Berechtigung als Insectenschicht bezeichnen mochte. Im

Saugschiefer fanden sich bisher nur vereinzelte Fliigeldecken von Kafern, die

jedoch zu undeutlich waren, um sie naher bestimmen zu kb'nnen.

Die meisten der hier beschriebenen Insecten sind Bewohner des Landes

und lasst ihr meist vorziiglicher Erhaltungszustand auf einen nur kurzen Transport

!) Mittlieil. aus dem geolog. Institut der k. k. Universitat Prag, Nr. I, 1880.

2
)
A. E. Eeuss und H. y. Meyer, Tert. Siisswassergebilde des ndrdlichen Bohmens

und ihre fossilen Thierreste (Palaeontographica II, 1852, pag. 1).

3
)

Vergl. Kner, Ueber einige fossile Fische aus den Kreide- und Tertiarschichten von

Comen und Podsuded (Sitzber. d. kaiserl. Akad. d. "Wissenschaften, mathem.-naturwiss. Classe,

Band XLVIII, 1863, pag. 126).
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im Wasser vor ihrer Umhiillung durch den feinen Diatomeenschlamm schliessen.

Eigentliche Wasserbewohner sincl nur durcli eine allerdings ziemlich haufige

kleine Wassenvanze vertreten, wahrencl z. B. Wasserkafer ganzlich zu fehlen

scheinen. Von den 12 dnrch je eine Art vertretenen Gattungen gehoren 9

zu den Coleopteren, 2 zu den Hymenopteren und 1 zu den Hemipteren,

wahrend die anderen Familien im Diatomeenschiefer von Kutschlin bisher

noch nicht nachgewiesen sind.

Am zahlreiehsten vertreten sind die Kafer und unter diesen nelimen

die Riisselkafer mit fast der Halfte aller Arten den ersten Rang ein, nicht

allein durch Zahl der Gattungen, sondern aueh durcli die der iiberhaupt ge-

fundenen Exemplare, und diirften unter ibnen die Gattungen Balaninus und

Chalcodermus nacb den bisherigen Funden als die haufigsten der Kutschliner

Insectenfauna angesehen werden. Ausser den Riisslern sind die Elateriden

durch zwei, die Lucaniden, Scarabaiden und Longicornier durch je eine Art

vertreten. Unter letzteren ist das Vorkommen von Lucaniden interessant, da

diese im fossilen Zustande bisher zu den grossten Seltenheiten gehorten. Der

die Scarabaiden reprasentirende Bolboceras konnte auf das Vorkommen pflanzen-

fressender Saugetliiere in Eb'hmen in jeoer Zeit schliessen lassen, da die

analogen recenten Arten meist im Mist solcher Thiere ihren Aufenthalt nelrmen,

— vielleicht auf das Antliracotherium magnum Cuv., das an anderen Orten

Nordbohmens in den der basaltischen Stnfe zugerechneten Schichten schon

mehrfach gefunden worden ist. 1
)

Die Hymenopteren vertreten zwei Formiciden - Gattungen , Hypoclinea

unci OecophijUa, doch mbgen diese ziemlich selten gewesen sein, da mir nur

von der letzteren mehr als ein Exemplar zu Gesicht kam; diese Art

erregt das Interesse besonders durch ihre ausserordentliche Aehnlichkeit mit

dem einzigen recenten Vertreter der Gattung, der Oecophylla smaragdina Fabr.,

eine Aehnlichkeit, die so gross ist, dass man beide fast fur ident erklaren

mochte.

i) Vergl. Suess im Jahrbach d. k. k. gool. Eeichsanst. Baud XIII, 1863. VerhandL
ag. 13, und

Th. Fuclis in den Sitzber. d. k. k. geol. Eeichsanst. 1879, pag. 185.
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Von den Hemipteren sind bisher nur die Wasserwanzen durch eine

ziemlich haurig auftretende kleine Notonecta nachgewiesen. Der Abdruck einer

zweiten hierher gehorigen Art, den ich der Giite des Herrn Prof. G. Laube

in Prag verdankte nnd der der Sammlung des geologischen Institute der dor-

tigen Universitat angehort (Nr. 3710), ist leider zu nndeutlicli erhalten, una

nur mit einiger Sicherheit die Gattung bestimmen zu klinnen. Sie scheint

am nachsten vcrwandt mit Zaitha Amyot u. Serv. zu sein, doch babe ich sie

im Folgenden nicht mit aufgenommen, zumal mir Zweifel iiber die Abstammung

dieses Fossils aufstiegen, da das Gestein mebr gewissen Halbopalen des

Schichower Tbales, als dem Saugschiefer von Kutscblin, als welcber es nach

der Etiquette bezeiclmet war, zu entsprechen scheint.

Untersucht man, welchen Verbreitungsbezirken die in Kutscblin ge-

fundenen Arten in der Jetztzeit angeboren, so ergiebt sicb bieraus etwa

Folgendes

:

Den rein tropischen Oharakter vertreten die Gattungen Eurytracheitis,

Campsostemus, Oecophylla und Chakodermus, von denen die ersteren jetzt

vorwiegend das tropische Asien, den indiscben Archipel und die Sundainseln

bewohnen, die ziemlicli zahlreicben Arten der letzteren Gattung bingegen fast

nur auf das tropische Amerika bescbrankt sind. Von den ubrigen Gattungen

verbreiten sicb Bolboceras iiber Ostindien, die Sundainseln, Australien, das

tropische Amerika und das subtropische Afrika; Thylacites und Anisorhjnclms

vorwiegend iiber die Kiistenlander des Mittelmeeres; die zahlreichen Balcminm-

Arten iiber Ostindien, Australien, Siidafrika, Nordamerika und die gemassigte

Zone von Europa bis nach Schweden hinauf : die Mesosites verwandten Gattungen

meist iiber Ostindien; Ilypoclinea iiber das tropische Amerika und die Ver-

einigten Staaten von Nordamerika, die Sundainseln, Australien und den Siiden

von Europa, wahrend Notonecta-Arten aus alien Zonen und Erdtheilen bekannt

sind. Hieraus ersieht man, dass die meisten auf das tropische und subtropische

Asien, die Sundainseln und Australien hinweisen, wahrend die Gattungen

Thylacites und Anisorhynchus die warmere gemassigte Zone, speciell den

mittelmeerischen Charakter vertreten. Verschwindend ist die Zahl der Gattungen,

von denen einzelne Arten audi die kaltere gemassigte Zone bewohnen, und

weisen audi von diesen die den fossilen am nachsten verwandten recenten

Arten auf ein siidlicheres, wiirmeres Klima liin.
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Dass dieses Resultat, welchem bei der geringen Zalil der den Ver-

gleichen zu Grande liegenden Arten kein zu grosser Werth beigelegt werden

darf, dem durcli Untersuchung der reiclien Flora des Kutschliner Diatomeen-

schiefers erzielten gleicht, ist bei der Abhangigkeit der Insecten von den

Pflanzen eigentlich vorauszusehen. Nach C. v. Ettingsliausen tragen die

meisten Pflanzen dieser Lokalitat snbtropiscben , speciell neuhollandischen

Charakter, wahrend die tropischen Arten zuriicktreten nnd die der gemassigten

Zone nor einen sehr kleinen Bruchtheil des Ganzen betragen. Allerdings

weist Kntschlin nnter alien Fondorten des Biliner Beckens die meisten tropi-

sclien Formen anf, was den genannten Forscher veranlasste, diese Flora als

die alteste Localflora im Biliner Becken anznsehen, wahrend nach Star's 1

)

Untersuchungen der plastische Thon von Priesen alter nnd der vorbasaltischen

Stufe Bohmens, Kntschlin dagegen der basaltischen einzureihen ist.

Vergleichen wir die Kutschliner Insecten mit denen anderer Fundorte,

so zeigt sich, dass em grosser Theil der ersteren bisher im fossilen Zustande

noch nicht beobachteten Gattimgen angehort, so Eurytrachelus, Bolboceras,

Campsostemas, Ghalcodermm and Mesosites, wahrend Thylaciies- , Balaninus-.

Anisorhynchas-, Hijpoclinea- , Oecophylla- trad Notonecta-Arten schon aus der

Auvergne, von Aix, Rott, Oeningen, Radoboj and dem baltischen Bernstein

bekannt sind. Gemeinsame Arten mit anderen Lokalitaten hat Kutschlin

nur zwei, die Oecophylla obesa radobojana Heer mit Radoboj in Croatien nnd

die Notonecta Ileydeni nov. sp. mit der rheinischen Braunkohle, welch' letztere

Ablagernng iiberhaupt mit der nordbohmischen Braimkohlenformation nach

Stur's Untersuchungen die meisten Analogieen zeigt, nicht allein mit Riick-

sicht auf die allgemeine Lagerung der Schicbten, die audi dort eine Drei-

theilung in eine vorbasaltische, basaltische and nachbasaltische Stufe ermb'glicht,

sondern auch auf die petrographische Beschaffenheit der sie zusammensetzenden

Gesteine.

Ob diese nur auf einer so geringen Zahl von Arten basirenden allge-

meinen Betrachtungen richtig bleiben, wenn die Kutschliner Diatomeenschiefer

') D. Stur, Studien iibev die Altersverlialtnisse der nordbolimisehen Braunkohlenbildung

(Jalirb. d. k. k. gool. Reiohsanstalt, Band XXIX, 1879, p. 137).

Nora Acta XLII. Nr. 6. 39
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auf das Vorkommen von Insectenresten noch weiter untersucht and die uoch

in verschiedenen Sammlmigen verstreuten Exemplare einer genauen Durchsicht

nnterworfen worden sind, mtissen spatere Untersucliungen zeigen. Mochten

Fachmanner diesem kleinen Versucli eine milde Benrtheilnng zu Theil werden

lassen.

Ehe ich znr Beschreibnng der einzelnen Arten iibergelie, kann icli

nicht nnterlassen, Herrn Th. Kirsch, Custos an der entomologischen Samm-

hmg des Konigl. zoologischen Museums zu Dresden, meineu herzlichen Dank

auszuspreclien fur die mir zu Theil gewordene so freundliche Unterstiitzung

bei Benutzung der dortigen reichen Sammlung and Bibliothek.
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I. Coleoptera.

Dorcus (Eurytrachelus) Mac Leay.

Jj. prhnigenius nov. sp. Taf. XXI. Fig. la. b.

Der leicler allein erhaltene Kopf eines Mannchens dieser Art hat olme

die Oberkiefer eine LSnge von 8 mm and eine Breite von 12 mm and ist von

querrechteckiger Form, mit abgestumpften Vorderecken and leicht ausgebuch-

tetem Vorderrand, liber den 1 2 mm langen Oberkiefern mit einem knrzen, vom

Kopfscbild durch eine Kante abgesetzten, lippenartigen Vorsprung. Die Augen-

kiele reichen wenig liber die Mitte der Augen, die Wangen sind leicht vor-

geqnollen. Die Oberkiefer sind liinger als der Kopf, anfangs gerade vor-

gestreckt, gegen die Spitze bin eingebogen, mit einem stumpfen Zahn nahe

der Mitte des Innenrandes und einem kleineren innen neben der scharfen

Spitze. Von den Fiihlern ist nur der nach a\issen leicht kolbig verdickte,

schwach gekriimmte Stiel erhalten. Die Oberflache des Kopfschildes ist im

Abdruck fein gekiirnt, zeigte im Leben also wohl eine feingrubige Strnctnr.

Wenn anch der Erhaltnngsznstand des einzigen Kxemplares ziemlich

mangel haft ist, nnterliegt es doch wohl kanm einem Zweifel, dass die nachst-

verwandten recenten Arten nnter den Gattungen Dorcus Mac Leay oder

Eurytrachelus Thorns, zu snchen sind. Zn welcher von beiden aber die fossile

Art zn stellen ist, ist bei dem Fehlen des Vorderriickens schwer zn entscheiden,

da in der Beschaffenheit des Seitenrandes desselben das Hauptnnterscheidnngs-

merkmal fur beide liegt. Die allgemeine Form des Kopfes and der Oberkiefer

weist mehr anf Eurytrachelus bin, und sind vor Allem E. Saiga Pabr. unci

E. platymelus Saund. der fossilen Art am iihnlichsten. Spateren ergiinzenden

Funden muss die Entscheidung vorbehalten bleiben, zu welcher von beiden

genannten Gattungen dieselbe gehiirt.

39s
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Bolboceras Kirby.

B. tertiarkim nov. sp. Taf. XXI. Fig. 2. 2 a, b.

Lange des ganzen Thieres 8 mm, des Vorderruckens 1,7 mm, der

Flligeldecken 4,7 mm, grosste Breite des Vorderruckens 4,5 mm, der Flligel-

decken in deren Mitte 5,5 mm.

Von diesem Thiere lag nur der Abdruck der Oberseite znr Unter-

suchnng vor.

Der Kopf ist ziemlich klein and in das Halsschild eingesenkt, der

Vorderrand des Kopfschildes leicht nach aussen gebogen, die Seiten schief

abgestntzt. Der weit ausspringende Wangenrand durchsetzt die Augen nor

zur Halfte. Eine schwach angedeutete Naht trennt die Stirn, und kurze Kiele

— die Verlangerungen des Seitenrandes des Kopfschildes nach hinten — die

Wangen vom Kopfschild. Die Oberlippe ist vorn flach ausgebuchtet, nur

wenig unter dem Clypeus vorragend; die Oberkiefer halbmondformig gebogen

und nach aussen wahrscheiulich gerandet, worauf die langs ihrer Aussemiinder

laufende dunkeler gefiirbte Lime hindeutet.

Das Halsschild ist bedeuteud breiter als lang, an den Seiten stark

gebogen, nach vorn sehr verschmalert, der Vorderrand flach ausgebuchtet, die

Vorder- und Hinterecken stumpf zugerundet und der Hinterrand flach doppelt-

gebuchtct. Hinter der Mitte des Halsschildes zeigen sich Andeutungen der

Vorderhliften, die sich durch den Prothorax durchgedrlickt haben. Die Ober-

flache ist ausserst fein und dicht punktirt.

Die Flligeldecken haben sich in Folge der starken Wolbung des Thieres

an der Naht iibereinander geschoben und bedecken zum Theil das dreieckige

Schildchen. Sie sind am Grunde zusammen breiter als der Vorderriicken, an

Vorderrand und Schulterecken abgerundet, hinten zusammen gerundet, am

Aussenrand stark gekriimmt. Eine innen neben demselben laufende Linie

scheint den umgeschlagenen Theil der Flligeldecken anzudeuten. Die Punkt-

streifen auf der Oberflache der letzteren sind fast verwischt, nur durch eine

schwache, kaum bemerkbare Langsstreifung angedeutet, die auf den an der

Naht iibereinander geschobenen Theilen der Decken deutlicher hervortritt.

Durch den Kb'rper haben sich die Mittelschenkel und die an den Leib gezo-

genen Hinterbeine durchgedriickt, auch bemerkt man eine schwache Andeutung

mehrerer Segmente des ziemlich kurzen Hinterleibs.
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An den Seiten ragen die Schienen unci Tarsen des linken Vorderbeines

und das mittlere Beinpaar hervor. Die schwach gekriimmte Schiene des

ersteren ist mit kraftigen, scharfen, nach innen an Grosse abnehmenden Zahnen,

hinter dem 2. nnd 3. derselben mit je einem kleineren Kerbzahn besetzt, zeigt

also eine ahnliche Beschaffenheit wie die Yorderscbiene von Valgus Scriba.

Am Ende sieht man den kurzen Dora. Die Schienen des mittleren Paares

sind nach aussen leicht verdickt, auf der Hinterseite fein langsgekielt, mit

zwei schlanken Enddoraen nnd Reihen feiner Borsten besetzt. Die verkehrt

kegelformigen Tarsenglieder nelimen vom ersten bis zam vierten an Grosse

ab, das fflnfte ist nur wenig langer als die beiden vorhergehenden zusammen.

An der Spitze des dritten Tarsengliedes des linken Mittelbeines sieht man

feine Borsten. Die Klauen haben sick nur schwach abgedriickt and ist ihre

Beschaffenheit nicht mehr zu erkennen.

Die Kopfbildung and die vorstehenden Oberkiefer weisen diesem Tbiere

seine Stellung outer den Geotrupiden an, Form nnd Grosse des Halsschildes

and der Decken und die nur tbeilweise Darchsetzang der Aagen durch den

Wangenrand auf die Gattung Bolboceras Kirby bin, doch weicht die IMldung

der mittleren Schienen wesentlich von der der recenten Bolboceras-Mien ab,

da bei letzteren die Schienen der beiden hinteren Beinpaare auf der Aussen-

seite zwei Qaerkanten haben, die dem anseren fehlen. Die fossile Art nahert

sich dadarch den Hybosoriden, unter denen z. B. Phaeochrous Cast, fast die

gleiche Bildung der Schienen aafweist. In der allgemeinen Form kann unsere

Art mit B. unicornis Schrank verglicben werden, anterscbeidet sich aber davon

durch geringere Grtfsse und Fehlen des Homes oder anderer Erhohungen auf

Kopf und Halsschild. Die von Heer 1
) aufgestellte, Bolboceras nabe verwandte

Gattung Coprologus weicbt von der unsrigen durch Bildung des Kopfschildes,

das bei jener voir, zweilappig, bei dieser trapezformig and vorn ganzrandig

ist, und durch verhaltnissmassig geringere Breite von Halsschild und Fliigel-

decken ab.

Ob zu derselben Art audi das in Fig. 3 abgebildete Fragment gehort,

ist schwer za entscbeiden. Dasselbe zeigt sechs, in der Mitte schwach nach

i) Heer, Inseetenfauna der Tertiargebilde von Oemngen und Eadoboj. Band I, 1847,

pag. 60.



306 J. V. Deichmiiller. (p. 14)

vorn gekriimmte Hinterleibsringe, deren Hinterrand mit feinen Haaren dicht

besetzt ist, und die leicht gebogenen, nach aussen nur wenig verschmalerten

Hiiftplatten der Hinterbeine. Das davon getrennt liegende Bein diirfte wohl

das rechte hintere sein. Der Schenkel desselben ist nach aussen keulenformig

verdickt und die Schiene zeigt wenig unter der Mitte die Andeutung einer

Querleiste, ist also ahnlich gebildet wie die Hinterschienen von Hapalonychus

Westw. Tarsenglieder sind nicht zu unterscheiden. Gegen die Zugeliorigkeit

zu Bolboceras scheint mir die verhiiltnissmassige Grosse des Hinterleibes zu

sprechen, der bei dieser Gattung kiirzer ist. Das Fragment mag daher wohl

einem anderen Geotrupiden angehb'ren, dessen Bestimmung vollstandigeren

Exemplaren vorbehalten bleiben muss.

Campsosternus Latr.

C. atoms nov. sp. Taf. XXI. Fig. 4 a— c.

Lange des ganzen Thieres 38 mm, des Prothorax 8,5 mm, der Fliigel-

decken 25,5 mm, des Hinterleibes 16mm; Breite des Prothorax an der Basis

12,5 mm, an der Spitze 7 mm.

Das leitler stark zerdriickte, ansehnliche Thier liegt in beiden Gegen-

platten, den Abdruck der Bauch- und Riickenseite zeigentl, vor.

Der Kopf ist weit aus dem Halsschild herausgedriickt, ziemlich klein,

vorn flach zugerundet, hinter den rundlichen Ausschnitten ftir die Augen seitlich

erweitert und dort fein quergerunzelt. Dieselbe Structur zeigen auch zwei auf

der Unterseite vortretende, dreieckige, vorn zugespitzte Platten, die wohl den

Seitentheilen des Kinns entsprechen. Die Oberkiefer sind aussen gerundet,

einfach, scharf zugespitzt; die viergliederigen Kiefertaster weit vorstehend, das

Basalglied nur sehr klein und schwer zu erkennen, das zweite Glied wenig

lauger als das folgende und wie dieses verkehrt kegelformig, das Endglied

beilformig. Eine feine Querlinie zwischen den Oberkiefern scheint dem Vorder-

rand der Oberlippe zu entsprechen. Die fadenfdrmigen Fiihler erreichen nahezu

die Hinterecken des Halsschildes , von den einzelnen Gliedern sind aber nur

das wenig gekriimmte Basalglied und das sehr kleine folgende scharf ab-

gegrenzt, wahrend die iibrigen anscheinend von langdreieckiger Form waren.

Der Vorderriicken ist trapezformig, an der Basis bedeutend breiter als

lang, vorn ausgerandet, die Vorderecken fast rechtwinkelig, die Seiten leicht
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gerundet unci vor den Hinterecken ausgebuchtet. Letztere kurz aber kraftig,

abgerundet and nacb anssen gerichtet, der Hinterrand vor and neben dem

Schildchen flacb gebucbtet und wie bei den lebenden Campsosternus-Arten mit

feinen Kerbzahnchen besetzt. Die Oberflache mag stark gewcilbt, an den Seiten

abgeplattet oder gerandet gewesen sein, wofiir die langs der Seiten laufenden,

deutlich begrenzten Streifen sprecben, und ist fein und sparsam punktirt, ohne

Andeutungen grb'sserer Vertiefungen zu zeigen. Das Presternum ist verhaltniss-

massig kurz, vorn am breitesten, abgerundet und wenig vorstehend, nacb

binten verschmalert und zwischen den Vorderbiiften in den ziemlich langen,

geraden Fortsatz verlangert. Die umgeschlagenen Theile des Vorderriickens

sind dreieckig, vorn abgestumpft, nach binten bedeutend verbreitert und von

den Hiiften nacb den Hinterecken schief abgescbnitten.

Das Schildchen ist breiter als lang, beiderseits abgerundet, der Vorder-

rand, wie es scheint, fein kerbzahnig; die Mesosternalgrube nach vorn weit

offen, elliptisch, binten zugerundet: das Metasternum test mit clem Mesosternum

verwachsen, trapezformig, vorn etwas schmaler als binten, zwischen die nach

innen verbreiterten Schenkeldecken der Hinterbeine nur wenig verlangert und

clort zugerundet, die Oberflache ausserst fein und sparsam punktirt.

Die Flilgeldecken sind drei Mai so lang und an der Basis so breit

als der Prothorax, bis zur Mitte wenig verschmalert, dann nach hinten scharf

zugespitzt, die Seiten schwach gebogen, die Oberflache ohne Punktstreifen, da

einige unregelmassige, rippenartige Erhcihungen wohl atif eine Langsfaltelung

zuruckzuflihren sind, und nur stellenweise, besonders gegen die Basis hin,

deutlich fein punktirt. Der mit kleinen Kerbzahnen besetzte Vorderrand schloss

sich wohl eng an den die gleiche Beschaffenheit zeigenden Hinterrand des

Vorderriickens an. Die umgeschlagenen Theile der Decken sind ziemlich

gross und reichen bis hinter deren Mitte. Von dem seitwiirts verschobenen,

vom iibrigen Korper getrennten, nach hinten allmahlich verschmalerten , an

den Seiten leicht gerundeten Hinterleibe haben sich nur die fiinf nahezu

gleichlangen Bauchplatten erhalten.

Von den Beinen bemerkt man nur die Vorder- und Hinterschenkel

und die rechte Hinterschiehe. Die ersteren sind nach aussen keulig verdickt

und auf der Unterseite rinnenartig ausgehcihlt, die letztere hat die gleiche

Lange wie der zugehorige Schenkel und verbreitert sich allmahlich nach
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ihrer Spitze. Vom mittleren Beinpaare sieht man nur Spuren; die Tarsen

fehlen ganzlich.

Fiir die Zugehlirigkeit unseres Fossils zur Gruppe der Ghalkolepidiiden

Cand. 1
) spricht vor Allem das mit dem Metasternum fest verwachsene Meso-

sternum, da diese Erscheinung ausser bei der genannten Gruppe nur noch bei

einigen Cardiophoriden*) auftritt, deren Habitus aber ein
.
wesentlich anderer ist.

Auch die fest an den Vorclerriicken anschliessenden Fliigeldecken bestiitigen dies.

Die einfachen, nicht abgestumpften Kiefer and die weit vorstehenden Kiefer-

taster verweisen die fossile Art zur Gattung Campsostemus Latr., zumal audi

die eigenthiimlicbe Structur der Fliigeldecken ausser bei einigen Arten von

Adelocera Latr. und Probothrium Cand. 3
) nur bei verschiedenen Campsostemus

zu beobachten ist. Unter den recenten diirften wobl C. gemma Cand. und

C. fulgens Fabr. die niichsten Verwandten sein. Krsterer unterscbeidet sicb

von unserer fossilen Art durcb andere Form des Vorderriickens, dessen

Hinterecken nicht divergiren, und durch die zum Theil mit Punktstreifen ver-

sehenen Fliigeldecken; letzterer ebenfalls durch die nicht nach aussen gerich-

teten Hinterecken des Prothorax und durch die Form der Decken, welche

sich nach der Mitte verbreitern, wahrend sie bei der unsern bis zur Mitte

gleichbreit und dann nach den Hinterenden scharf zugespitzt sind. Die Ober-

flachenstructur derselben ist bei letztgenannter Art gleich der der fossilen, da

auch hier eigentliche Punktstreifen fehlen und nur feine Piinktchen iiber die

gauze Flache unregelmassig verstreut sind.

Elaterites Heer.

E. dicrepidioides nov. sp. Taf. XXI. Fig. 5 a— e.

Kb'rperlange 16,5mm; Lange des Vorderriickens 4,5 mm, der Fliigel-

decken 11 mm, des Hinterleibes 7 mm; grosste Breite des Vorderriickens wenig

vor der Mitte 4 mm, einer Fliigeldecke 2,5 mm.

!) Candozo, Monogr. d. Elaterides, toL I, 1857, pag. 15.

Erichson, Naturgeschichto der Insecten Deutsohlauds, Band IV, pag. 213.

2
) Candeze, Monogr. d. Elat., vol. II, pag. 1.

') Vergl. hieruber auch: Heer, Insectenfauna der Tertiargebilde Ton Oeningen und

Radoboj, Band I, 1847, pag. 140.
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Ausser dem in Fig. 5 a and b abgebildeten, in beiden Gegenplatten

vorhandenen Exemplare besitze icli noch em zweites derselben Art, welches

aber weniger gut erhalten mid nicht zur Abbildmig geeignet war, das aber

die Form der in Fig. 5e abgebildeten Schenkeldecken der Hinterbeine recht

g:ut erkeimen lasst.

Der kleine Kopf ist tief in das Halsschild eingesenkt; das Kopfscbild

fast so laug als breit, vorn zugerundet, fein punktirt und in seinem vordereii

Theile dunkeler gefarbt, was auf eine kielartige Aufbiegung des Vorder-

randes hinzuweisen scbeint. Die kleinen Augen zeigen keine Spur von

Facettirung und sind auf der Unterseite zum Tbeil durcb die vorspringende

Vorderbrust verdeekt, die weuig geciffheteu, kiiiftigen Oberkiefer sind stark

gekriimmt und iimen vor der Spitze deutlicb ausgerandet. Dicbt vor den

Augen steben die elfgliederigen, vorn dritten Gliede an scbwach sageformigen

Fiihler; das Grundglied ist das langste, wenig gekriimmt und fast stielrund,

das folgende klein und von rundlicber Form, die iibrigen unter sich nahezu

gleicblang und breit, dreieckig, das Endgiied langlich oval, olme eine Spur

von Einscbniirung zu zeigen. Die Fiibler reicben nahezu bis an die Hinter-

ecken des Vorderriickens, der fast quadratisch, nur wenig longer als breit,

vor der Mitte am breitesten und am Yorderrande flach ausgebuchtet ist, und

dessen Vorderecken stumpf, die Seiten leicht S-formig gesehwungen und die

nach hinten divergirenden Hinterecken kurz und ziemlich spitz sind. Die

kielartige Beschaffenbeit der letzteren ist aus den beiderseits am Aussenrande

des Halsscbildes von den Eeken gegen dessen Mitte bin verlaufenden feinen

Linien zu scbliesseu. Der Hinterrand ist auf beiden Seiten ausgebuchtet, in

der Mitte etwas nach hinten vortretend und vor dem Schildchen ausgerandet;

Kopf- und Halsschild dicbt und fein punktirt. Das Presternum ist vorn ab-

gerundet, weit vorspringend, die Mundtheile zum Theil verdeckend, langlich

dreieckig, vorn am breitesten, bis zu den Hiiften leicbt verschmalert, der

Prosternalfortsatz binter diesen scbeinbar plotzlicb verengt. Die umgeschlagenen

Theile des Halsschildes scbliesseu sich eng an das Presternum an, obne

Rinnen fur die Einfiigung der in der Rube angezogeneu Fiibler zu bilden;

ihre Vorderecken sind stumpf, die Hinterecken scharf zugespitzt und gekielt,

der Hinterrand von den Vorderbiiften nach den Hinterecken schief ab-

Nova Acta XLII. Nr. 6. 40
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geschnitten mid vor den letzteren schwach ausgerandet; die gauze Unterseite

zeigt erne feine mid diclite, nacli dem Bruststachel zu grobere Punktirung.

Das Schildchen ist von mittlerer Grosse, langlich viereckig nnd hinten

abgernndet; die Mesosternalgrnbe vorn breit erweitert, dami elliptisch, hinten

zugespitzt; das Metasternum trapezformig, nach dem Hinterrand wenig ver-

breitert, zwischen den Mittelhiiften abgestumpft mid vom Mesosternum durch

eine scharfe Naht getrennt, langs der Mitte mit einer feinen Furche, der

Hinterrand beiderseits leicht gebogen und zwischen die Hinterhiiften verlangert,

die Oberflache fein punktirt. An der linken Seite tritt das Epistenmm als

lange, schmale, parallelseitige Platte hervor. Die innen ziemlicli breiten

Schenkeldecken der Hinterbeine verschmalern sich allmahlich nach aussen

und zeigen am Hinterrande einen stumpfen Zahn.

Die leicht geoffneten Fliigeldecken sind etwa 2^2 Mai so lang und

an der Basis so breit als das Halsschild, an den Seiten gerundet, am Hinter-

rande zusammen stumpf zugespitzt, am Schildchen schief abgestutzt. Die

neun Punktstreifen der Oberflache zeigen, soweit zu erkennen, den von Heer,

Insectenfauna der Tertiargebilde von Oeningen und Radoboj, I, pag. 320,

Taf. VIII, Fig. 17 beschriebenen Verlauf. Zwischen den klaffenden Fliigel-

decken sieht man den Hinterleib, dessen einzelne Riickenplatten aber nicht

deutlich von einander geschieden sind. Scharf begrenzt tritt derselbe auf dem

Abdruck der Unterseite hervor, ist von ovaler Form, am zweiten Segment

am breitesten, nach hinten allmahlich verschmalert, die fiinf Bauchsegmente

scharf geschieden und fast alle von gleicher Liinge, das letzte stumpf drei-

eckig, alle fein punktirt.

Die Beine sind kurz aber kraftig, die Schenkel nach aussen keulig

verdickt, die Schienen schmal, nach der Spitze nur wenig verbreitert. Am

linken Hinterbein erkennt man ziemlicli deutlich die einzelnen Tarsenglieder;

das erste ist das langste und von cylindrischer Form, die folgenden verkehrt

kegelformigen nehmen bis zum vierten an Grosse ab, das letzte fast so lang

als das erste und nach aussen kaum verbreitert; das zweite und dritte

auf der unteren Seite scheinbar dornartig, im Leben wohl lappenartig

verlangert.
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Unsere Art weist die meisten der die Grappe der eigentlichen Elate-

riclen nach Candeze 1
) charakterisirenden Kemizeichen auf, so das am Vorder-

rande kielartig erhabene Kopfschild, die an der Spitze ausgerandeten Ober-

kiefer, die weit vorstehende Vorderbrust, das Fehlen eigentlieher Fiihlergruben,

die nach vorn abgestumpfte, von der Mittelbrust scharf getreante Hinterbrust

and die schmalen, geraden Episternen der letzteren, wahrend die Fiihler kiirzer

sind als bei dea aieistea der diese Abtheilang znsammensetzendea Gattangen,

indess finden sicb aacli aater diesen einzelne Ausnahmen. Leider lasst sich

die Beschaffenheit der Tarsenglieder, die eia wichtiges Unterscheidungsmerkmal

fiir die Unterabtheilungen der eigentlichen Elateriden biklet, nicht mit absoluter

Sicherheit nachweisea. Sollten anderweitige Faade bestatigea, dass aur das

zweite aad dritte derselben auf der Uaterseite mit lappeaartigea Fortsatzen

verselien ist, so ware aasere Art wohl zu den Dicrepidiiden zu stellen, wofur

auch die Form der Schenkeldeckea der Hinterbeiae spricht. Manche uater

diesea, wie z. B. das Weibchen des in Nordamerika beimischea Dicrepidius

palmakis Dej., zeigea iai Habitus mit uaserer grosse Aehnlichkeit, dock habe

ich nicht gewagt, sie eiaer der lebenden Gattuagen zuzurechnen, sondera vor-

laufig obige, scbon voa Heer aagewandte allgeraeiaere Gattuagsbezeichnaag

Thylacites Germ.

Tli. rugosus nov. sp. Taf. XXI. Fig. 6. 6 a.

Korperlaage i mm, Laage des Kopfes mit Riissel 0,9 mm, des Pro-

thorax 0,8 mm, der Fliigeldeckea 3,6 mm; Hlihe des Prothorax 1,1 mm.

Der Kafer liegt auf der Seite and ist in Doppelplatten erhaltea.

Der Kopf ist kurz, aa der Basis so bocb als der Prothorax, bis in

die Gegead der Augen verschmalert, diese voa mittlerer Grosse aad rimdlich:

der Riissel so laag als der Kopf, geaeigt, kurz and kraftig, voa der Basis

nach der Spitze aur wenig verschmalert, an dieser leicht ausgerandet. Die

ziemlich tiefe, nach hiatea ei-weiterte Fiihlerfurche beginat aahe der Spitze

and biegt sich in sclkrfer Kriimmung zum Unterrande der Augen. Bire

scheinbare Fortsetzuno- bis znr Unterseite des Riissels ist auf eiaen Riss in

v
) Candeze, Monogr. d. Elaterides, vol. I. 1857. pag. 16.

40 *
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der den Abdruck diinn iiberkleidenden braunen Substanz zuriickzufuhren. Die

Fiihler sind nicht erlialten, wenn man iiicht einen unter den Augen nach dem

Vorderriicken lanfenden dnnklen Strich als Rest derselben ansehen will.

Der Prothorax ist holier als lang, nach unten wenig verschmalert,

vorn nnd hinten gerade abgesclinitten, unten am Hinterrande schief abgestutzt,

der Riicken flach gewolbt. Am Vorderrande scheinen liinter den Angen

Vibrissen angedeutet zu sein. Die Gberflitche des Vorderriickens mid der

Stirn ist mit flachen Griibchen bedeekt.

Ein Schildchen ist nicht zu sehen. Die Fliigeldeeken schliessen sich

nicht an den Vorderriicken an, sind etwa 4% Mai so lang als dieser, lang-

eirund, leicht gewolbt, der Vorderrand nicht gebuchtet, die Schultern gerundet,

die Seiten fiach gekriimmt, hinten stumpf zugespitzt. Auf der linken Decke

sieht man sieben Punktstreifen, dereu Verlauf nach vorn nnd hinten nicht zu

verfolgen ist. Die Punkte sind selir fein und hiessen von der Nalit aus

schief nach vorn ziemlich regelmassig ineinander, was den Decken fast ein

schrag gestreiftes Aussehen giebt.

Das Mesosternum ist zerdriickt, von den Mittelhiiften haben sich nor

leielite Andeutungen erlialten; das kurze Metasternum ist in der Mitte des

Hinterrandes flach gebuchtet, Ziemlich scharf tritt die linke Hinterhiifte her-

vor. Der Hinterleib ist ziemlich lang, vorn zwischen die Hiiften breit ver-

langert, die ersten zwei Bauchsegmente sehr gross, nur leicht (lurch eine

ausserst feine, in der Bauchmitte nach vorn gebogene Naht getrennt, das

dritte und vierte Segment kurz, zusammen so lang als das fiinfte, dieses

dreieckig.

Von den Beinen sieht man nur die kurzen, nach aussen keulenfdrmig

verdickten, ungezahnten Schenkel und die Vorder- und Hinterschienen.

In Grosse und Ban des Russels gleicht unsere Art am meisten den

Brachyderiden Schonherr's, und zwar der ersten Abtheihmg derselben, deren

gerundete Schultern nicht vorstehen. Die am nachsten verwandten Gattungen

scheinen mir TJiylacites Germ., Cneorhimts und Stropliosomus Schonh. zu sein.

Der gestreckte Kcirperbau, das Fehlen eines Quereindrucks an der Basis des

vorn nur leicht ausgerandeten Russels sprechen far die erstere Gattung, deren

Arten auch einen ahnlichen Ban der Hinterleibsringe zeigen. Das Vorhanden-

sein von Vibrissen wiirde die Zugehtirigkeit zu dieser (iattung nur bestiitigen.
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Unter den lebenclen, vorwiegend der Mittelmeerfauna angehorenden Arten

ahnelt die unsere dem Th. Guinardi Jacqu.-Duv. in der Grb'sse, unterscheidet

sich aber von ihr dnrcb kiirzeren Prothorax mid niihert sich dadurch mehr

dem grb'sseren Th. araneiformis Dsb. Die eigenthiimliclie rnnzelige, fast

streitige Structar der Decken zeiclmet ilm vor alien lebenclen Thylacites-Arten

ans, da erne iihnliche Erscheinung bei diesen, soweit mir bekannt, noch nicbt

beobachtet worden ist. Ob sie auch den von Burmeister, Handbnch der

Entomologie, Band I, pag. 635, erwahnten Tlvylacites- Arten aus dem baltischen

Bernstein eigen ist, kann icii nicbt entsebeiden, da diese meines Wissens

bisber weder abgebildet, noeb naher beschrieben worden smd.

Anisorhyncrms Schonh.

An. deletus nov. sp. Taf. XXI. Fig. 7.

Ganze Liinge 9,5 mm, liinge des Riissels ca. 1,8 mm, des Prothorax

2,5 mm, der Flilgeldecken 7,0 mm; Hohe des Prothorax am Vorderrande 2,0 mm,

an der Basis 3,5 mm; grosste Breite einer Fliigeldecke 3,5 mm.

Nor der Abdrnck des etwas zur Seite gewendeten Tbieres ist erhalten.

Yom Kopf ist wenig zu seben; der nacb oaten geneigte Riissel ist

kraftig, ziemlicb lang, nnr wenig kiirzer als der Prothorax, fast gerade, gegen

die Spitze leicht verdickt. Die ziemlicb tiefe, scbarf begrenzte and nach

binten verbreiterte Fiiblerfnrche beginnt nabe der Spitze des Riissels and

biegt sich in flacher Kriimmnng zum Unterrande der znm grossten Theil

vom Halsschild verdeckten Angen. Der Prothorax ist in der Mitte Avenig

hoher als lang, nach vorn bedeutend verschmalert, der Vorder- and Hinter-

rand gerade, der Riicken flaeh, nnr nach ninten starker gewolbt. Die Vorder-

brast muss, nach der Lage ties Riissels zu urtheilen, vorn ausgebuchtet sein.

Eine im Abdruck als Erhohung auftretende Falte hinter dem Vorderrand des

Prothorax deutet wohl eine Einschniirimg desselben an dieser Stelle an. Die

Oberflaehe ist mit scharf begrenzten, dicht nebeheinander stehenden and

scheinbar in Reihen geordneten feinen Punkten bedeckt, die nach oben ver-

schwinden, der Vorderriicken scheint also kings seiner Mitte glatt gewesen

zu sein.

Das Schilclchen ist nicbt zu sehen. Die Fliigeldecken sind etwa drei

Mai so lang and an der Basis kaum breiter als der Vorderriicken. Die linke
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sieht man nor znm Theil, die rechte fast vollstandig; sie ist oval, an der

Schulter gerundet, an der Seite leiclit ausgeschweift. Das hintere Ende ist

theilweise zerstbrt und ersclieint die Fliigeldecke in Folge dessen schief ab-

gestutzt. Anf der Oberhache sind .1.0 Reihen kleiner, rundlicher, im Abdruck

als Erhohungen erscheinender Pnnkte zn zahlen, von denen circa 4 anf 1 mm
stehen und die nacli hinten verschwinden. Die Streifen zwischen den Reihen

sind glatt, nur vereinzelt mit abstehenden feinen Haaren bedeck!

Von den Beinen sieht man nur die rechten Schenkel und einen Ueber-

rest der rechten Vorderschiene. Erstere sind ziemlich lang und nach aussen

keulenformig verdickt. Aus der aneinander gediiingten Lage des Hinter- und

Mittelschenkels muss auf ein sehr kurzes Metasternum geschlossen werden.

Bei dem schlechten Erhaltnngsznstande des einzigen Exemplares ist

die genaue Gattnngsbestimmung schwierig. In Form und Grosse gleicht es

den kleineren Exemplaren des Anisorhynclius bajulus Oliv., doch fehlen die

glatten Stellen auf den Seiten des Halsschildes, wie es bei An, monachis

Germ, der Fall ist, audi ist der Riissel verhaltnissmassig liinger, wodurch

sich die fossile Art dem An. hespericus Ramb. nahert, der anch eine der

unserigen ahnliche Fliigeldeckensculptur zeigt. Der von Oustalet, Memoire

sur les insectes des terrains tertiaires de la France, Part. I, pag. 72, Taf. I,

Fig. 9, aus den Tertiarschichten der Auvergne beschriebene An. effossus ist

leider zu schlecht erhalten, um ihn mit der Kutschliner Art vergleichen zu

konnen, indess scheinen mir die Grossenverhiiltnisse der einzelnen Kb'rpertheile

andere zu sein.

Balaninus Germ.

B. GeiniM nov. sp. Taf. XXI. Fig. 8. 8 a.

Kb'rperlange ohne Riissel 5 mm.

Die Art ist eine der hautigsten unter den von mir bisher in Kutschlin

gesammelten, da ausser vier vollstandigen Exemplaren audi verschiedene ein-

zelne Fliigeldecken gefunden wurden.

Der Kopf ist halbkngelig, die Stirn fein punktirt, die Augen ziemlich

gross und oval; der lange, schlanke, leichtgebogene Riissel verschmalert sich

nur wenig nach der Spitze, an der die vorstehenden dreieckigen Oberkiefer

zu erkennen sind; dicht hinter der Mitte entspringen die Fiihler, deren Schaft
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in der bis an die Augen reichenden, dem Unterrande genaherten Furche liegt.

Die Geisel ist seitlich an den Korper angedriiekt and nur schwer zu unter-

scheiden, ihre Kettle scheinbar kugelig, dreigliederig and fein behaart. Der

Protliorax fast trapezformig, nacli vorn verschmalert , holier als lang', der

Vorderrand leicht gebuchtet, der Riicken flach gewolbt, der Hinterrand ge-

bogen; das Presternum scheint, nach den Resten der Vorderhiiften zu urtheilen,

vor letzteren ziemlich lang zu sein. Die Oberflache ist dicht and grob

punktirt and besonders gegen den Unterrand hin mit scbuppenartigen Haaren

bedeckt.

Das Schildchen ist nieht sicbtbar. Von den Fliigeldecken sieht man

im Abdruck die linke vollstandig, die reehte nur zum Theil und ist die

trennende Naht nieht deutlich zu erkennen. Sie sind etwa 2 l
/a Mai so lang

als das Halsscbild, vorn leicht ausgerandet, an den Schultern gerundet und

vorstehencl, hinter der Mitte nach aussen scheinbar bauchig erweitert, hinten

zugerundet. Pnnktstreifen sind nur im mittleren Tbeile der Decken scharf

ausgepragt und ist ihr Verlauf nach vorn und hinten nieht zu verfolgen; die

Punkte sind rundlich und die Zwischenraume uhgefahr gleich ihrem Durch-

messer. Der hintere Theil der Decken ist noch mit schuppenartigen Haaren

bekleidet.

Vom Mesosternum ist nur die linke Epimere zu sehen, die sich

zwischen Fliigeldecke und Halsscbild einschiebt und an ihrem Hinterrande

scharf gebuchtet ist; die Hinterbrust ist von mittlerer Grosse. Der Hinterleib

tritt nur wenig hervor, lasst keine Gliederung erkennen und 1st, wie Mittel-

und Hinterbrust, schuppig behaart. Das Pygidium scheint unter den Decken

verborgen zu sein.

Die Peine sind ziemlich lang, die Schenkel von der Mitte nach aussen

kealig verdickt, fast gestielt, die hinteren auf der Unterseite mit einem

kraftigen Zahn besetzt, ihre Oberflache fein punktirt, im Leben wohl behaart

oder beschuppt; die Schienen kiirzer als die Schenkel, nach aussen wenig

verbreitert.

Das fossile Thier gehort nach seiner Kb'rperform, vereint mit dem

langen, schlanken Riissel und dem Verhaltniss zwischen Protliorax und Fliigel-

decken zu Balamnw, Antlwnonms oder einer der nahe verwandten Gattongen.
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Die lange Vorderbrust spricht fttr Balaninus, unci wenn auch die hinter der

Mitte bauchig erweiterten Fliigeklecken und das von diesen bedeckte Pygidium

bei dieser Gattung im Allgemeinen niclit gewohnlich sind, so kann man es

doch auch bei einzelnen Arten beobachten, z. B. bei dem in Siidafrika

heimiscben Balcminus apicalis Schonk, der der fossilen Art liberhaupt sehr

ahnlich ist. Der von Hope in den Transactions of the Entomological Society

of London, vol. IV, 1847, pag. 254, Taf. XIX, Fig. 1, aus den tertiaren

Schichten von Aix in der Provence beschriebene B. Barthelemyi ist grosser

als der unsere und zeigt ein anderes Verbaltniss zwischen Halsschild und

Fliigeklecken. Nach der Riissellange zu urtbeilen wiirde unser Exemplar einem

Maimchen entsprechen.

Icli babe mir erlaubt, diese Art nach meinem verebrten Lehrer, Herrn

Geheime Hofrath Professor Dr. Geinitz, Director des mineralogisch - geolo-

gischen Museums in Dresden, zu nemien.

Chalcodermus Schonh.

Oh. Kirschi nov. sp. Taf. XXI. Fig. 9—11.

Auch diese Art tritt im Kutschliner Polierschiefer hikinger auf und

scheint in Bezug auf Korpergrosse ziemlichen Veriinderungen zu unterliegen,

da das grb'sste Exemplar 6,2 mm, das kleinste nur 5 mm Korperlange bat.

Der Kopf ist ziemlich klein, die Stirn leicht gewolbt, mit dem Riissel

im Profil eine fortlaufende Lime bildend, von flach grubiger oder runzeliger

Beschaffenheit. Die grossen ovalen, schief nach unten gerichteten Augen

sind oben nicht genahert und werden zum grossten Tbeil vom Halsschild

verdeckt, wenn der Riissel angezogen ist. Dieser miissig stark, so lang als

Kopf und Halsschild zusammen, leicht gebogen, von der Mitte nach der

Spitze wenig verdickt, oben neben der Fiihlerfurche mit zwei nur schwach

angedeuteten Liingsstreifen , die aus feinen Piinktchen zu bestehen scheinen.

Die Fiihler sind von mittlerer Liinge und ziemlich weit nach vorn eingefiigt;

der keulenformige, bis zu den Augen reichende Schaft des linken (in Fig. 9)

liegt in der dem Unterrancle des Riissels fast parallelen und sehr genaherten,

seitlich auf ihrer ganzen Lange sichtbaren Furcbe. Die siebengliederige Geisel

hat ungefiihr die Lange des Riissels, Glied 1 ist verliingert, verkebrt kegel-
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formig, 2 nur wenig ktirzer und von gleicher Form, 3

—

1 kurz und outer

sich fast gleichlang; die Keule massig dick, oval, an der Spitze abgerundet,

dreigliederig. Der der Spitze zugekehrte Rand der drei letzten Geisel- und

der Keulenglieder ist fein gewimpert.

Der Prothorax ist holier als lang, im Profil fast rhombisch, nach vorn

nur wenig verschmalert, am Vorderrand leiclit gebuchtet, mit breit gerundeten

Ecken in den Unterrand iibergehend, der Riicken flach gewolbt, liinten kurz

abgeschragt, der Hinterrand fast gerade. Die Oberflache ist mit kraftigen

Langsrunzeln bedeckt, die, an den Seiten schief nach unten gerichtet, scliein-

bar nach dem Schildchen convergiren und sich haung verzweigen, ihre

Zwischenraume sind mit groben Punkten ausgefiillt, was sich in der Zeich-

nung bei der angewandten Vergrosserung nicht klar genug wiedergeben Hess.

Das Schildchen ist bei keinem Exemplare deutlich zu sehen. Die

Fliigeldecken sind circa 2V2 Mai so lang als das Halsschild, lang eirund,

nach liinten verschmalert und zusammen zugernndet, am Vorderrand seicht

gebuchtet, die Schulterecken wenig vorstehend, abgerundet, der Seitenrand

iiber den Hiuterhiiften nach oben gebogen, die Oberflache gewolbt, nach

liinten ziemlich steil abfallend. Zehn Punktstreifen sieht man nur an dem

kleinsten Exemplare (Fig. 11), wahrend an den iibrigen nur neun zu be-

obachten sind, die gegen die Naht bin am scharfsten ausgepragt erscheinen.

Der dritte und vierte, vom Seitenrande gezahlt, scheinbar audi der sechste

und siebente, vereinigen sich im hinteren Theile der Decken, der Verlauf der

iibrigen ist nicht mit Sicherheit zu verfolgen. Die im Abdruck als Blocker

erscheinenden Punkte sind eirund, im vorderen Theile der Streifen bis zur

Mitte griibchenartig. im hinteren Theile allmahlich verflacht und in die Streifen

iibergehend. Die Zwischenraume der letzteren erscheinen flach gewolbt und

liings der Mitte mit je einer Reihe feiner Punkte bedeckt, in denen noch

theilweise kurze, borstenartige Haare stehen. Scharfe, kielartig erliabene

Zwischenraume, wie sie bei den lebenden Bhyssomatus- und Ghalcodermus-

Arten haufig vorkommen, zeigen unsere fossilen Exemplare nicht.

Vom Mesosternum ist nur wenig zu sehen, seine Epimeren schieben

sich nicht zwischen Halsschild und Fliigeldecken ein und sind grob punktirt.

Das Metasternum ist kurz, mit griibchenartigen ,
scheinbar in Eangsreihen

Nova Acta XLII. Nr. 0. 41
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geordneten Punkten bedeckt. Die irar leicht angedeuteten Hinterhiiften erscheinen

nach aussen stark versclimalert. Der Hinterleib ist kahnartig, die vier ersten

Bauchsegmente unter sich nahezu gleichlang, das letzte wenig langer und

dreieckig.

Selir wold erhalten sind an dem einen Exemplare die kurzen, kraftigen

Beine, deren keulenformige Schenkel ungezahnt sind. Die Schienen sind so

lang als die Schenkel, an der Basis leicht gebogen, in der Mitte wenig ver-

breitert, nach aussen gerade abgesehnitten, daneben an der Innenecke mit

einem kurzen Zahnchen. Ihre Qberhache ist Hingsgestreift, wie Aehnliches

auch lebende Chalcodermus- Arten zeigen. Das erste Tarsenglied ist ver-

langert dreieckig, so lang als das zweite und dritte zusammen, letzteres

zweilappig, das vierte verkehrt kegelformig mid leicht gebogen, mit zwei

kurzen Klauen versehen.

Die Lange unci der Ban des Kiissels, das Fehlen der lappenartigen

seitlichen Fortsatze am Vorderrande des Prothorax und die eigenthiimliche

Sculptor des letzteren haben mich veranlasst, dieses Thier den Cleogmiden

Lacordaire's zuzurechnen, unter denen wohl die Gattungen Rhjssomatus und

Chalcodermus Schonh. der unserigen am nLichsten verwandt sind. Ich habe

es zur letzteren Gattung wegen der nach aussen nicht abgeschragten Hinter-

schienen gestellt. 1
) Man konnte unsere Art am besten vergleichen mit Cli.

ebenius Schonh., der ctwa nnseren kleinsten Exemplaren an Grb'sse gleich-

kommt.

Urspriinglich war ich geneigt, das in Fig. 11 abgebildete Exemplar

als eine andere Art von den iibrigen abzutrennen, und schienen mir dafiir der

mehr rechteckige, unten nicht so stark vorgezogene und im Profil nach vorn

mehr verschmalerte Prothorax, dem oben am Hinterrande die bei den iibrigen

deutlich wahrnehmbare kurze Abschragung fehlt, die flacher gewolbten Flitgel-

decken und besonders die geringere Korpergrosse zu sprechen. Doch haben

mich spater gefundene, sowohl in Grosse als auch in den erwalmten Ab-

weichungen Uebergange vermittelnde Elxemplare vom Gegentheil iiberzeugt.

Diese Art ist nach Herrn Custos Th. Kirsch in Dresden genannt.

!) Vergl. Th. Kirsch, Deutsche entomologische Zeitschrift, Band XIX, Jahrg. 1875,

pag. 182.
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Mesosites.

Mit diesem Namen mochte icli vorBufig einen Kafer bezeichnen, der

zur Gruppe der Mesosiclen Lacordaire's zu gehbren scheint, der aber zu

mangelhaft erhalten ist, urn ilm mit Sicherlieit mit einer der lebenden Gattungen

dieser Gruppe vereinigen zu konnen.

Mesosites macroplitludmus nov. sp. Taf. XXI. Fig. 12.

Das Thier liegt auf der linken Seite mid ist nur im Abdruck erhalten.

Der Kopf ist fast viereckig, holier als lang, die Stirn senkrecht, die

Seiten hinter den Angen fein quergeriuizelt. An der Unterseite treten die

schwach gebogenen, kurzen, aber kraftigen Oberkiefer hervor. Der untere

Augenlappen ist sehr gross, etwas holier als breit mid schief nach hinten ge-

zogen, grob facettirt, am oberen Rande zur Aufnahme der Fiililer ausgebuchtet.

Die letzteren sind nur wenig langer als der Kbrper, fadenformig, ziemlich

kraftig und elfgliederig; von dem anscheinend kurzen Basalglied ist nur die

Spitze erhalten, an der eine feine schriige Linie den Seitenrand einer schiiigen

Abstutzung anzudeuten scheint; das zweite Glied ist sehr klein, das dritte

nach der Spitze wenig verdickt und viel langer als das vierte, dieses schein-

bar kiirzer als das folgende, was aber wohl auf eine Trennung oder Yer-

schiebung der Fiihlerglieder an dieser Stelle zuriickzufiihren ist; die ubrigen

nehmen an Grosse allmahlich ah, das Endglied ist wieder ein wenig langer

und stumpf zugespitzt. Von einer feinen Behaarung ist Nichts wahrzunehnien.

Das dreieckige Halsschild ist wenig langer als der Kopf, vorn gerade

abgeschnitten, der Riicken flach gewiilbt, der Hinterrand iiber den Hiiften

beiderseits leicht gebuchtet, seitlich scheinbar mit einem flachen, im Abdruck

als Vertiefung angedeuteten Hbcker besetzt und am Vorderrand fein quer-

runzelig.

Schildchen klein: die Decken circa 8V> Mai so lang als das Hals-

schild, langlich eirund, die Seiten flach gebuchtet, die Schultern gerundet, die

Hinterecken stumpf zugespitzt und den Hinterleib nicht iiberragend, neben

dem Schildchen buckelartig aufgetrieben und mit mideutlichen
, scheinbar in

Langsreihen geordneten Punkten bedeckt, die nach hinten verschwinden.

Das Mesosternum ist zerdriickt und mikenntlich , das Metasternum

ziemlich lang, viereckig, vorn zugerundet, am Hinterrande gerade abgeschnitten;

41*



320 J. V. Deichmuller. (p. 28)

neben demselben tritt outer den Fliigeldecken die linke Episterne hervor.

Eine schmale Platte, die linke Hinterhufte, an der ein dunkler Fleck die

Befestigungsstelle des Schenkels andeutet, trennt das Metasternum vom

Hinterleib, dessen fiinf Bauchsegmente unter der Loupe deutlich zu unter-

scheiden sind and von denen das erste das langste, die drei folgenden

zusammen wenig langer als dieses, das letzte kaum langer als das vorher-

gehende and stompf dreieckig ist.

Yon den Beinen ist nur das linke Vorder- and Hinterbein erbalten.

Die Schenkel sind stark und in der Mitte am breitesten, der vordere kiirzer

als der hintere, bis zur Hinterleibsspitze reichende, die Vorderschiene langer

als der Schenkel, nach aussen wenig verbreitert, ohne Andeutung einer

schiefen Furche, die Hinterschiene von gleicber Form und so lang als der

Schenkel, die drei allein sichtbaren Tarsenglieder sind dreieckig, das erste

wenig kiirzer als die beiden anderen zusammen. Vom rechten Hinterbeine

sieht man noch schwache Eindriicke auf Decken und Hinterleib.

Die Kb'rperform, die senkrechte Stellung des Kopfes und das Fehlen

einer scharfen Kante kings der Seiten des Vorderriickens lassen es mir ausser

Zweifel erscheinen, dass unser Thier zu den echten Lamiiden gehort, zu

welcher Gruppe derselben jedoch ist bei dem mangelhaften Erhaltungszustande

und der Aehnlichkeit vieler recenter Gattungen unter einander schwer zu

entscheiden. Das an der Spitze schief abgestutzte erste Fiihlerglied, der

seitlich unbewehrte Prothorax, das lange Metasternum und der gedrungene,

kraftige Korperbau haben mich veranlasst, es den Mesosiden Lacordaire's 1

)

zuzureclmen, unter denen einige der ostindischen Gattungen der unseren nahe

verwandt zu sein scheinen; dagegen konnte die Kiirzc der Fiililer und die

Grosse der Augen sprechen, doch tritt Aehnliches auch bei einzelnen Gattungen

dieser Gruppe auf. Auch unter den Phrynetiden 2
) befinden sich verwandte

Formen vor Allem in Bezug auf Fiihler und Augen, doch ist bei diesen das

Basalglied der ersteren nicht abgestutzt, die Sculptur der Decken eine viel

grobere und die Tarsenglieder viel kiirzer und breiter. Unser Thier mit

einer der recenten Gattungen mit Sicherheit zu vereinigen, babe ich wegen

i) Laoordaire, Histoire des insectes. Coleopteres, vol. IX, I, pag. 367.

2) ib. vol. IX, II, pag. 432.
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des schlechten Erhaltungszustandes nicht gewagt unci vorEufig die angefuhrte

allgemeinere Bezeichnung vorgezogen, bis vollstandigere Exemplare eine genauere

Bestimmung ermoglichen. Unter den bekannten fossilen Lamiiden kb'nnte man

unsere Art vergleichen mit Lamia petrificata Heyd. *) aus der Braunkohle von

Rott bei Bonn und mit Mesosa Jasonis Heer 2
) von Oeningen. Beide unter-

scheiden. sicli aber wesentlich durch langere und anders gebaute Fiihler, die

Form des Prothorax und besonders durch die Kiirze des Metasternum und

der Hinterschenkel.

i) Palaeontographica XV, pag. 152, T. XXIV. Pig. 10.

2
) Heer, Insectenfauna der Tertiargebilde von Oeningen und Kadoboj, I, pag. 165,

T. V, Fig. 12.
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II. Hymenoptera.

Hypoclinea Mayr.

H. ImtscUinica nov. sp. Taf. XXL Kg. 13.

Weibchen: L'ange vom Kopf bis zur Flugelspitze 11,0 mm, tfes

Vorderfliigels 7,6 mm, grosste Breite desselben im zweiten Dritttheil der

Lange 3,0 mm.

Der Kopf ist ziemlich gross, mit Einschluss der Oberkiefer genmdet

dreieckig, an dem flach gebucbteten Hinterrande am breitesten. Die breit

dreieckigen, aussen convexen Oberkiefer sind am Kaurand nur nndeutlich

gezahnt. Der dreieckige Clypeus ist vorn gerade abgeschnitten, binten fast

halbkreisformig gerundet and zwiscben die Fiihlergelenke eingesehoben. Die

feinen, leicbt gekriimmten Stirnleisten divergiren nacb binten and enden mit

den Netzaugen auf gleicber Hohe. Das Stirnfeld ist nicbt zu sehen, auch

konnte es, da die feine, ziemlich scharf ausgepragte Stirnrinne dicbt am

Hinterrand des Clypeus beginnt, nur sehr klein sein. Die Netzaugen beben

sich als dunkele Flecke in der Mitte der Kopfseiten ab, die sehr kleinen

Punktaugen stehen weit nach hinten. Der Fiihlerschaft ist an der Basis

leicht gekriimmt, nach aussen wenig verdickt und iiberragt die Netzaugen,

ohne aber den Hinterrand des Kopfes zu erreichen. Die Geisel ist ungefahr

urn die Halfte langer als der Schaft, am Ende nur wenig dicker als am

Grande, die Gliederang nur stellenweise angedeutet.

Der Thorax ist kurz und gedrungen, oben leicht gewolbt. Man

erkennt ausser dem Pronotum deutlich das Vordertheil des dem ersteren auf-
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lieffenden Mesonotum and das Mesosternum, die Schulterstiicke und das Meta-

notum, dessen Hinterrand ziemlich steil abfallt mid ohne Dornen oder Hocker

zu sein scheint.

Ziemlich wold erhalten sind die Beine, die Hiiften eiformig, die

Sclienkel massig lang, fast gleichbreit, nor in der Mitte leicht verdickt. Die

rechte Vorderschiene ist wenig kttrzer als der Sclienkel und nacli aussen ver-

breitert, ihr erstes Tarsenglied ziemlich lang, kiirzer als die Scbiene.

Am beaten erhalten ist der lanzettformige rechte Vorderflilgel. Die

Costa scapularis zeigt kurz vor dem ersten Dritttheil der Fliigellange, gegen-

iiber der Sidle, an welcher der von der Costa interno-media znr Costa media

gehende Qoerast in erstere einmiindet, eine leichte Einbiegmig nach innen, so

dass es fast den Anschein gewimit, als fande an dieser Stelle eine Verbindung

mit ersterer durch einen Querast statt, ohne dass aber davon etwas zu be-

merken ware. Die Schnlterader nahert sich der Randader am Anfang des

Randmales nicht. Die Costa basalis bildet mit der Costa media einen nach

der Basis, mit der Costa scapularis einen nach der Spitze des Fliigels offenen

stumpfen Winkel und ist in der Mitte, am Ausgangspunkt der Costa cubitalis

nach hinten winkelig gebogen. Die letztere spaltet sich am Ende der Cellula

discoidalis und divergiren beide Aeste, anfangs leicht nach aussen gekriimmt.

Der innere Ast lauft dem Innenrande des Fliigels parallel und verschwindet

nach der Fliigelspitze zu; der aussere erleidet an der Kreuznngsstelle mit

der Costa transversa, wie diese selbst, eine doppelte Biegung und giebt der

inneren Cubitalzelle dadurch eine viereekige Form. Die Radialzelle ist ge-

schlossen. Die Discoidalzelle liegt sehr nahe der Fliigelmitte, ist lang vier-

eckig, nach hinten wenig erweitert. Die Costa recurrens ist gerade und bildet

scheinbar die Fortsetzung des ausseren Cubitalastes.

Wenn audi Stielchen und Hinterleib fehlen, so glaube ich doch an-

nehmen zu diirfen, dass unsere Art zu den Formiciden gehort, wofiir ausser

der Fliigelbildung vor Allem die Form des Kopfes spricht, und zwar zu

den Formiciden, deren Clypeus dreieckig und zwischen die Fiihlergelenke

eiiweschoben ist. In Eetracht kommen bier nur die Gattungen Uolichoderus,

Hypoclinm, Liometopum, Iridomyrmex und Dorymyrmex, da deren Weibchen

zwei 2-eschlossene Cubitalzellen und eine geschlossene Discoidalzelle haben.
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Zur ersteren kann unsere Art nicht gehoren, da dem Metanotum die beiden

diese Gattung kennzeichnenden langen Dornen fehlen. Gegen Liometopum

scheint die Lange und der Rippenverlauf der Fliigel, gegen Dorymyrmex die

Form des Kopfes, der bei dieser mehr oval und nicht so breit ist, zu sprechen,

und waren dann nur Hyploclinea und Iridomyrmex zu beriicksicbtigen. Beide

sehr nabe verwandte Gattungen unterscheiden sicb vor Allem durcb die

Beschaffenheit des Thorax, der bei letzterer zwisclien Meso- und Metanotum

stark eingeschniirt und das letztere selbst buckelartig aufgetrieben ist. Da

nun unser Exemplar am hinteren Theil des Thorax keine bedeutendere Ein-

schniirung zeigt und das Flugelge'ader mehr fur Hypoclinea spricht, glaube

ich, dieses Thier hierher rechnen zu diirfen. Es hat etwa die Grosse der

slidamerikanischen H. 4-denticulata Rog., wahrend die bekannten fossilen Arten

dieser Gattung mit wenigen Ausnabmen bedeutend kleiner sind. Vergleichen

wir die von Mayr 1
) aus dem baltischen Bernstein beschriebenen mit unserer,

so nahern sich besonders H. Gdpperti und Geinitzi Mayr derselben durcb die

mehr dreieckige Form des Kopfes, zeigen aber ein etwas abweichendes

Flligelgeader, ebenso wie H. Haueri Mayr 2
) von Radoboj. Unter den von

Heer 3
) von Radoboj und Oeningen bekannt gewordenen Arten mit zwei

Cubital- und einer Discoidalzelle konnen nur Foneropsis lugubris Heer, die

nach Mayr zu Hypoclinea oder einer der verwandten Gattungen gehort, und

Poneropsis Schmidtii Heer, die mit Liometopum ident ist, in Betracht kommen.

Von ersterer sind aber nur die Mannchen bekannt, letztere zeigt im Geader

des Fliigels einige Verschiedenheit von der unserigen, indem die Discoidal-

zelle im Verhaltniss zu ihrer Lange viel breiter und die innere Cubitalzelle

kleiner und von dreieckiger Form, bei der Kutschliner Art grosser und

viereckig ist.

x
) Mayr, Die Ameisen des baltischen Bernsteins, 1868, pag. 56— 60; Taf. I, Fig.

3—7; Taf. Ill, Fig. 42—49.

2
)
Mayr, Vorliiufige Studien iiber die lladoboj -Formioiden (Jahrb. der k. k. geol.

Eeichsanst. 1867, pag. 47, Taf. I, Fig. 11).

3
) H e e r, . Fossile Hymenopteren von Oeningen und Eadoboj, 1867.
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Oecophylla Smith.

Occ. obesa radobojana Heer sp. Taf. XXI. Fig. 14. 15. 15 a.

1849. Formica obesa radobojana Heer, Insectenfauna der Tertiargebilde von Oeningen

and Radoboj, II, pag. 108, Taf. VIII, Fig. la-d.

1867. Oecophylla obesa radobojana Heer in Mayr, Vorlaufige Studies fiber die Radoboj-

Formiciden, pag. 4.

Weibchen: Korperlange 20,0 mm, Lange des Kopfes 4,0 mm, des

Thorax 6,5 mm, des Hinterleibs 9,0 mm, der Vorderflugel 16,0 mm; grosste

Breite des Kopfes 3,0 mm, des Thorax 4,3 mm, des Hinterleibes 6,0 mm, der

Vorderflligel 5,0 mm.

Nur an einem der mir in Doppelplatten vorliegenden Exemplare sind

Kopf and Vorderflugel erhalten. Ersterer ist mit den Oberkiefern lang drei-

eckig, mit gerundeten Ecken, der Hinterrand fast gerade. Die dreieckigen,

aussen convexen Oberkiefer sind an dem breiten Kaurande mit kleinen,

scbarfen Zahnchen besetzt, an der Spitze aber, wie es sclieint, nicbt in einen

gekriimmten Zalm verlangert. Der Clypeus ist nacb hinten and den Seiten

nicbt scharf begrenzt, scheint aber trapezfiirmig zu sein. Der flach bogige

Vorderrand bedeckt den Hinterrand der geschlossenen Oberkiefer. Ein Stirn-

feld bemerkt man nicbt. Die ziemlich weit von einander entfernten Stirnleisten

sind fast parallel, nor leicht S-formig gescbwungen unci von mittlerer Lange.

Die Fiibler entspringen vom Clypeus ziemlich entfernt, ihr Schaft uberragt

weit den Hinterrand des Kopfes, ist leicht gebogen unci nach der Spitze zn

allmahlich aber wenig verdickt. Die Geisel ist langer als der Schaft and an

der Spitze dicker als an der Basis, das erste Glied ziemlich lang, so lang

als das zweite and dritte znsammen, die iibrigen nndeutlich. Netz- and

Nebenaugen sind nicbt erhalten.

Der Thorax ist oval, in der Gegend der Vorderfliigelgelenke am brei-

testen, nach hinten allmahlich verschmalert. Deutlich ist das das Pronotnm

verdeckende Mesonotum, die als dimkele Flecke angedeuteten Gelenke der

Vorderflugel and das Schildchen zu unterscheiden. Das knotenformige Stiel-

chen ist kurz.

Nova Acta XLII. Nr. 6. 42
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Der eifb'rmige Hinterleib ist am zweiten Segment am breitesten and

rundet sich nach hinten zu. Die zwei ersten, unter sich gleichen Segmente

sind die langsten, das dritte wenig kiirzer, das vierte an keinem der

Exemplare vom funften deutlich geschieden. Von den Beinen sieht man nur

Fragmente.

Sehr wold erlialten sind dagegen die Vorderfiiigel; sie sind schmal

lanzettlich und im zweiten Dritttlieil ilirer Lange am breitesten. Die Schulter-

rippe likvft im Anfang der Randrippe nahezu parallel, naliert sich ibr aber

dann, mit ihr ein langes, schmales, nacb der Fliigelspitze scharf zugespitztes

Randmal bildend. Die Costa media theilt sicb kurz vor der Fliigelmitte, die

gerade Costa basalis geht sebr scbief zur Scbulterrippe. Die Costa cubitalis

ist stark S-formig geschwungen und verbindet sicb an ihrer Tbeilungsstelle

mit der sebr scbief, fast zum Anfang des Randmales laufenden Costa trans-

versa, die mit dem inneren Cubitalaste cine S-formige Linie bildet. Die

Radialzelle ist lang mid schmal, leicbt gebogen, nacb der Fliigelspitze stark

verschmalert. Fine geschlossene Discoidalzelle ist nicbt vorbanden, da die

Costa recurrens fehlt.

Unsere Art gebort zu den Fonniciden, deren Fiibler vom Clypens

entfernt entspringen ; die stark S-formige Costa cubitalis verweist sie zur

Gattung Oecophylla Smith. Von der aus dem baltischen Bernstein durch

Mayr 1
) beschriebenen Oec. Brischhei ist nur der Arbeiter bekannt, so dass

sie nicbt mit der unseren verglichen werden kann. Dagegen scbeint mir die

letztere vollstandig mit der von Heer in der „Insectenfauna der Tertiargebilde

von Oeningen und Radoboj" pag. 108, Taf. VIII, Fig. 1 als Formica obesa

radobojana beschriebenen und von Mayr 2
) als Oecophylla erkannten Art

iibereinzustimmen, wenn audi bei dieser die Fliigel etwas langer und die

geschlossene Cubitalzelle schmaler und langer erscheint, doch stimmen in dieser

Hinsicht auch Heer's Abbildungen nicht ganz mit einander iiberein (vergl.

Heer's Fig. la u. lc). Dagegen weicht Formica obesa oeningensis wesentlicb

ab durch andere Kopfform, kiirzere Fidderschafte und nicht S-fdrmig ge-

1
)
Mayr, Die Ameison dcs baltischen Bernsteins, pag. 31, Taf. I, Kg. 12, 13.

2) Mayr, Vorliiufige Studien iiber die Eadoboj-Formiciden (Jahrb. der k. k. geolog.

Keicbsanst. 1867, pag. 50, 51).



Fossils Insectm cms clem DiatomeenscMefer etc. (p. 35) 327

schwungene Cubitalrippe unci mag vielleicht einer anderen Gattung angebb'ren.

Sollte sicb dies bestatigen, so ware es wold m empfehlen, die Radoboj mid

Kutscldin gemeinsame Art einfach als OecophyUa obesa Heer sp. zu bezeichnen.

Aucli von der lebenden OecophyUa smaragclina Fabr. weicbt unsere fossile Art

nicht wesentlicli ab, wenn man niclit den am Vorderrand flacher gebogenen

Clypeus and die an der Spitze mehr gerundeten Vorderfliigel als Unterschiede

gelten lassen will.

42 *
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III. Hemiptera.

Notonecta L.

N. Heijdeni nov. sp. Taf. XXI. Fig. 16—18.

Von dieser Art lagen roir aus dem Polierschiefer von Kutschlin fiinf,

zum Theil in Gegenplatten vorhandene Exemplare zur Untersuchung vor, die

alle leider sehr mangelhaft erlialten sind. Ihre Gesammtlange variirt zwischen

7 und 8 mm, die des Hinterleibes zwischen 3,3 und 3,5 mm. Die Breiten-

dimensionen lassen sich wegen der mehr oder weniger seitlichen Lage aller

nicht gen % angeben.

Der Kopf ist vorn hochgewcilbt und treten die Angen als dunkeler

gefarbte, nicht scharf begrenzte Partieen hervor. Vom Schnabel linden sich

meist nur sparliche Reste der Wurzelglieder und nur das in Fig. 1 7 abgebildete

Tbier zeigt von den iibrigen Gliedern leicbte Andeutungen, allerdings zu un-

deutlich, um ihre Form genauer angeben zu konnen. In gleicher Weise ist

der Thorax erhalten, dessen Rander kaum zu erkennen sind und der sich

nur durch eine ausserst schwache Farbung vom Gestein abhebt. Hieraus

ist wohl auf eine noch sehr weiche Beschaffenheit desselben zur Zeit der Ein-

bettung im Gestein zu schliessen. Die Seitenrander waren wie bei der recenten

Notonecta glauca L. dicht behaart.

Am besten ist der Hinterleib erlialten, was sich wohl durch die festere

Substanz desselben erklaren lassen konnte. Derselbe ist kahnartig, nach dem

Afterende allmahlich verschmalert , die Bauchmitte langsgekielt, am Aussen-

rand und Mittelkiel dicht behaart. Fig. 16 zeigt mehrere der Bauchsegmente,

deren vorderstes aus zwei mit den Spitzen zugekehrten Dreiecken zu bestehen
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scheint; das nachste ist nach vorn dreieckig zugespitzt und langer als das

folgende parallelseitige. Fine innen neben dem Seitenrande laufende Linie

bezeiclmet die Grenzen der die Bauch- and Riickenschienen verbindenden

Randplatten. Das Afterende ist bei keinem der Exemplare deutlich zu er-

kennen. Das in Fig. 17 abgebildete Thier liegt mehr auf der Seite und

zeigt fiinf Riickenschienen, deren erste am Aussenrande stark nach vorn ge-

zogen ist, wahrend die iibrigen nahezu parallel und nach aussen wenig ver-

breitert sind.

Die Vorderbeine fehlen an alien Exemplaren. Die Mittelschenkel sind

am Grunde keulig verdickt und an der Spitze scheinbar ungezahnt, die nur

theilweise erhaltenen Schienen schmal. Die Hinterschenkel sind fast parallel-

seitig, die Schienen nach der Spitze verbreitert und dreikantig. Der schwach

sabelformige Fuss, dessen Gliederung nicht zu erkennen, ist nach dem Ende

verschmalert, wenig kiirzer als die Schiene und wie diese auf der Innenseite

dicht gewimpert.

Das Fehlen der Fliigel und der auf eine weiche Korperbeschaffenheit

hindeutende Erhaltungszustand macht es wahrscheinlich, dass man es hier

mit noch unentwickelten Thieren zu thun hat.

Dass unsere Art zu den Corisen oder Notonecten gehort, unterliegt

wohl keinem Zweifel. Der vorn hochgevrolbte Kopf, der seitlich zusammen-

gedriickte, kahnartige, in der Bauchmitte kantige Hinterleib und die am

Grunde keulig verdickten Mittelschenkel verweisen sie zu den letzteren.

Welcher der beiden diese Gruppe zusammensetzenden Gattungen, Notonecta L.

oder Anisops Spinola, unser Thier angehiirt, ist bei dem Mangel oder der

Undeutlichkeit vieler fiir die Untersuchung wichtiger Kiirpertheile, wie Kopf,

Schnabelglieder und Vorderfiisse, nicht mit Siclierheit zu entscheiden. Mit

Notonecta glauca L., die als Typus der ersteren Gattung gelten kann, hat

die unsere gemeinsam die allgemeine Form des Kopfes, die verhliltnissmassig

weit nach hinten stehenden mittleren Beine und die starke Behaarung der

Unterseite des Korpers — Merkmale, weiche jedoch nicht absolut nur den

Notonecta-Arten zukommen, sondern audi bei Anisojis mehr oder minder aus-

gepragt auftreten. Fiir letztere Gattung spricht die mehr linealische h'orm

des Korpers und die, wie es scheint, an der Spitze ungezahnten Mittelschenkel,

deren Beschaffenheit jedoch nicht mit Siclierheit zu ermitteln ist. Ich habe



330 J. V. Deichmiiller. (p. 38)

daher vorgezogen, unsere Art mit der alteren Gattung Notonecta L. vorlauiig

m vereinigen, bis vollstandigere Exemplare die Feststellung der Gattung

ermoglichen.

Mit der Kutschliner Art scheint mir audi das in Fig. 18 abgebildete

Thier ident m sein, das den kieseligen Schiefern der Braunkohlenformation

von Rott bei Bonn entstammt nnd das icb in keiner der Schriften Germar's

und C. u. L. r. Hey den's iiber die Insecten dieser Localitat bescbrieben

fend. Dasselbe ist 7,5 mm lang: die Augen treten an dem gewolbten Kopfe

als dunkele Flecke bervor, der zwiscben den Vorderschenkeln liegende Schnabel

ist ziemlich deutlich m erkennen. Die Seitenkanten des Thorax sind scharfer

begrenzt und dicbt behaart. An dem wobl erbaltenen Hinteiieibe lassen sich

fiinf Segmente deutlicb unterscbeiden , deren Form die gleicbe wie bei den

Kutschliner Exemplaren ist. Die einzelnen Platten sind durch Drnck aus-

einandergetrieben und die Bauchplatten langs ihrer Mitte gespalten, wodurch

der Hinterleib viel breiter als bei den vorlier beschriebenen erscheint. Zwi-

schen Bauch- und Randplatten treten deutlich mehrere der kleinen, rundlichen

Stigmata hervor. Von den Beinen sind nur die kurzen, keuligen Vorder-

schenkel mit deutlicli abgesetzten, feinpunktirten Trochanteren und das hintere

Beinpaar erhalten, dessen Schenkel scheinbar langer als bei der Kutschliner

Art sind, was wohl durch Trennung vom Korper erklart werden muss. Die

von clerselben Localitat durch v. Heyden 1
) beschriebene Notonecta primaeva

ist viel grosser als die unsere.

Diese Art ist nach Herrn Hauptmann Dr. phil. L. v. Heyden in

Bockenheim bei Frankfurt a. M. genannt, durch dessen Arbeiten ein grosser

Theil der rheinischen Tertiarinsecten bekannt geworden ist.

i) Palaeontographioa YIII, pag. 11, Taf. II, Fig. 12.
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Erklanmg der Abbildungen,

Fig.

Big-

Fig.

Fig.

Fig.

2.

3.

4.

Dorms (Eurytraelielus) primigenius nov. sp. a. Abdruck der Oberseite, b. der

Unterseite. Nat. Grosse. — S. 303.

Botbocems tertiarium nov. sp. Vergr. 5
/s . a. Linkes Vorderbein, b. linkes

Mittelbein. Vergr. % — S. 304.

Fragment eines Geotrupiden. Vergr. *f*.
— S. 305.

Campsosternus atavus nov. sp. a. Abdruck der Oberseite, b. der Unterseite.

Nat. Grosse. c. Rechter Oberkiefer mit Taster, stark vergrossert. — S. 306.

Materites dicrepidioides nov. sp. a. Abdruck der Oberseite, b. der Unterseite.

Vergr. % c. Fiihler, d. linkes Hinterbein, e. Sclienkeldecke des rechten

Hinterbeines. Vergr. 4
/i. S. 308.

Fig. 6.

Fig. 7.

Tlnjlacites rugosus nov. sp. Vergr. % a. Kopf, stark vergrossert. — S, 311.

Anisorliynclms deletus nov. sp. Vergr. 2
/i- — S. 313.

Fig. 8. Balaninus Geinitzi nov. sp. Vergr. % a. Spitze des Riissels, stark vergrossert.

— S. 314.

•11. Chalcodcrmus Kirscln nov. sp. Vergr. */i« 9&. Fiihler, b. mittleres Bein,

c. Structur der Fliigeldecken. Vergr. 8
/i. — S. 316.

Mesosttes macropWialmus nov. sp. Nat. Grosse. — S. 319.

Hypoclinca JuitscMinica nov. sp. Vergr. 3
/i. — S. 322.

Nat. Grosse. 15 a. Kopf. Vergr. %,

Fig. 9-

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14. 15. Oecoplujlla obesa radobojana Heer sp.

— S. 325.

16. 17. Notoneda Heydeni nov. sp. Vergr. 4
/i- Fundort: Kutschlin. -

L8. Notoneda Heydeni nov. sp. Vergr. */i. Fundort: Rott bei Bonn.

Fig

Fig

S. 328.

- S. 330,

Die Originale zu Fig. 1—16 befinden sich im Besitz des Verfassers, zu Fig. 17

in der Sammlung des Gymnasiast W. Schmitz-Dumont in Dresden, zu Fig. 18 in

der Sammlung des Kgl. mmeralogisch-geologischen Museums zu Dresden.





NOVA ACTA.
der Ksl. Leop.-Carol.-Deutsclien Akademie der Naturforscker

Band XLII. Nr. 7.

Bau mid Verzweigung

einiger dorsiventral gebauter Polypodiaceen

von

Dr. Ludwig Klein.

Mil 4 Tale In Nr. XXII — XXV

Eingegangm bet der Akademie den 8. August 1881.

HALLE.
-'^881.

Druck von E. Blochmann & Sohn in Dresden.

Filv die Akademie in Commission bei Willi. Ellgelmann in Leipzig.





eGobel*) stellte den Satz auf: „Wie es radiar mid dorsiventral gebaut

Pflanzenorgane giebt, so ist audi zu unterscheiden zwischen radiar und dorsi-

ventral verzweigten. Die dorsiventrale Verzweigung aussert sich darin,

dass verschiedene Seiten des Mutterorgans (Baach- und Ruckenseite) sich

verschieden verbalten in Bezug auf die Production seitlicher Sprossungen."

Ferner liebt er hervor, dass in alien von ihm untersucbten Fallen die dorsi-

ventrale Verzweigung nicht auf nachtraglicher Verschiebung, Verwacbsung etc.

berubt, sondern eine Eigenthiimlichkeit scbon des Vegetationspunktes ist.

„Wo Verscbiebungen etc. vorkommen und eine dorsiventrale Stel-

lung radiar angelegter Organe bewirken, lassen sich dieselben

auch nachweisen."

Durcb eine solche Verschiebung sollen die Blatter von Pohjpodium

vulgare und awewm,**) die ursprtinglich auf den Flanken des kriecbenden

Staminchens stehen sollen, auf der Ruckenseite einander genahert werden

durcb uberwiegendes Dickenwachsthum der Bauchseite des letzteren. Diese

Ana:abe — Gobel selbst bat die genannten Formen nicht eingehender unter-

sucht _ stamnit von Hofmeister.***) Derselbe sagt: „Die zweizeilig be-

blatterten, kriecbenden Stamme von Polypodiaceen verdicken ihre unteren,

dem Boden aufliegenden Langshalften weit starker, als die nach oben ge-

wendeten. Neu entstehende Blatter erbeben sich am Stammende

•) Gobel, TJeber die Verzweigung dorsiventraler Sprosse. Avbeiten d. Wiirzbg. last.

Bd. T.I, Heft 3, pag. 432.

*») 1. c. pag. 427.

*me\ Allgoiiieine Morpliologie der Gewaclise pag. 604.

43*
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genau seitlich in der Durchschnittslinie einer durch die Stamm-

achse gelegten Horizontalebene mit der Stammperipherie. Diese

Stellung halten sie wahrend der Weiterentwickelung des Stammes

langere Zeit ein; bei Pteris aquilina nnr fur eine sehr kurze Zeit; langer

bei Polypodium vulgare; bei Polypodium mireum stehen die jnngen Blatter ot't

noch in 4—5 mm Entfernung von dem Achsenende streng seitlich. Hier

wird ein Durchmesser des Stammes von 8— 9 mm durch allseitiges, gleich-

massiges Dickenwachsthum desselben erreicht. Von da an aber, bisweilen

auch schon friiher, erfolgt das fernere Dickenwachsthum fast nnr noch in der

unteren Halfte des horizontalen Stammes. Die beiden Langsreihen von Blattern

werden auf dessen obere Seite geriickt, so dass sie bei Polypodium atireum

oben nor um ]

/4 ,
unten aber um 3

/4 des Stammumfangs von einander ent-

fernt sind, etc."

Wir batten also demnach in den kriechenden, zweizeilig beblatterten

Polypodiaceen ein Beispiel fur zwar exquisit dorsiventral gebaute, aber nicht

dorsiventral , sondern radiar verzweigte Pflanzen, die indess insofern den

dorsiventral verzweigten sehr nahe standen, als die, die dorsiventrale Stellung

bewirkende Verschiebung sehr friihe auftritt. —
Polypodium Heracleum, von dem sich im Gottinger botanischen Garten

zwei starke Pflanzen befanden, zeigte streng einzeilige Blattstellung ; es tritt

also hier, radiare Anlage am Vegetationspunkt vorausgesetzt, insofern eine

Complication ein, als hier eine Verschiebung um voile 90° erforderlich ware,

um eine solche Blattstellung zu Wege zu bringen. Dass eine solche a priori

nicht abzuweisen, das zeigt der von Gijbel citirte Fall mancher Monstera-

Arten: „Sehr auffallig ist auch bei manchen Monderq-Arten. mit zweizeiliger

Blattstellung die Verschiebung, welche bewirkt, dass die Bliittcr in Einer

Reihe auf der Riickenseite des kletternden Stammes inserirt erscheinen". Nach

Engler*) nur „sehr stark nach oben convergiren, so dass sie fast einzeilig

aussehen". Wir haben hier zwar radiare Anlage, aber bei verhaltnissmassig

diinnem Stamm und stengelumfassender Blattscheide doch wesentlich einfachere

Verhaltnisse , als sie uns Polypodium Heracleum bei radiarer Anlage bieten

wiirde. Auch tritt die annahernde Einzeiligkeit hier sehr spat auf; wenigstens

*) Engler, Araceae. Nova acta der Ksl. Leop. Carol. Akad. Bd. XXXIX. pag. 174. 175.
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standee die Blatter an einer von mir hierauf untersuehten Pflanze erst in

bedeutender Entfernung hinter dem Vegetationspunkte (ca, 3—4 Fuss) nahezu

einzeilig und die vordersten entfalteten Blatter standen noch ants ansge-

sprochenste zweizeilig mit sehr stumpfem Pivergenzwinkel der Blattzeilen.

Yorliegende Abhandlung hat den Zweck, einmal die kriechenden,

dorsiventral gebauten Polypodiaceen in Riicksicht auf die oben angegebenen

Gesichtspunkte zu untersucben. Ms eingehender zu bebandelnde Beispiele

sind dafiir gewahlt die einzeilig beblatterten Formen Polgpodium Heracleum

und quercifolium und das mehrzeilig beblatterte Fohjpodium taeniosum,

ausserdem Polgpodium vulgar e, aureum und eine Anzabl anderer nor-

maler Formen.

Man kann billiger Weise fragen, wesbalb sicb gerade drei vom nor-

malen Polypodiaceencbarakter abweiebende Formen einer derartigen Bevor-

zugung erfreuen sollen, und wesbalb gerade sie eventuell besonders beweis-

kiiiftig sein diirften?

Der Grand ist der: Polgpodium Heracleum und quercifolium, als ein-

zeilig beblatterte Formen, ganz abgeseben von diesem ja an sicb sehr interes-

santen Umstande, wiirden den denkbar extremsten Fall fur eine derartige

Verschiebung darstellen und erwecken darum in dieser Hinsicht besonderes

Interesse, da sie die beregten Verhaltnisse am eclatantesten zeigen miissten.

Polgpodium taeniosum auf der anderen Seite steht mit seinen in Parastichen

geordneten, diclit gedriingten, aber nur auf der Riickenseite des Rhizoms

stehenden Blattern, von oben gesehen (conf. Taf. 3, Fig. 5) einem Farn mit

spiraliger Blattstellung vollig gleichend, soweit meine Kenntnisse reichen, so

einzig in seiner Art unter den Farnen iiberhaupt da, dass es schon darum

genauerer Untersuchung werth erscheint, Dann aber miissten bier die Ver-

schiebungsverhiiltnisse einen ausserst complicirten Cbarakter annehmen; denn,

wieder radiare Anlage vorausgesetzt, miissten die jiingsten Blatter auf den

Flanken, aber nicht wie bei den anderen dorsiventral gebauten Farnen relativ

weit von einander entfernt, sondern, der dicbten Anordnung im ausgebildeten

Zustande auf der dorsalen Hiilfte entsprechend ,
beiderseits vom Stamm-
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vegetationspunkte zunachst in einer gedrangten Reihe stehen, was gewiss, vom

mechanischen Gesichtspunkte aus betrachtet, schon an and fur sich sehr un-

wahrscheinlich erscheinen muss. Ferner wiirden sie liochst verschiedene Ver-

schiebungen zu erleiden liaben, entsprechend ihrer definitiven Stellung, Ver-

schiebungen, die innerhalb der Grenzen von 90° bis beinalie 0, da die untersten

ungefahr auf den Flanken stehen, schwanken mussten. Da endlicb die

Internodien sehr kurz sind, so niiisste, an ganz benachbarten Stellen fort-

wahrend wechselnd, das Rhizom auf die allerverschiedenste , mit dem defini-

tiven Standpunkte der Blatter im engsten Zusammenhange stebende Weise sich

verdicken.

Derartige, rein theoretische Betracbtuugen lassen nun die radiare Blatt-

anlage fur Polypodium taeniosum von vornberein in einem liochst zweifelhat'ten

Lichte erscheinen unci rechtfertigen gewiss eine eingehendere Untersuchung

desselben. —
Bevor man aber an die Kntscheidung der Frage nach dem Zustande-

kommen dieses dorsiventralen Aufbaues herantritt, ist es vor allem notbig,

das sich Verzweigende genau zu kennen.

Darum soil der erste Theil dieser Untersuchung sich mit dem ana-

tomischen Ban genannter drei Formen eingebender bescluiftigen , was ausser-

dem auch in anderer Hinsicht berechtigt sein diirfte. Demi eiiimal besitzen

wir nicht allzu reichliche Kenntnisse liber den Biindelverlauf der kriechenden

Polypodiaceen*) und namentlich von complicirterem und vom normalen ab-

weichendem Ban**) kennen wir nur wenige (refassbundelverlaufe bei den

Farnen iiberhaupt; genauere entwickelungsgeschichtliclie LTntersuchungen liber

diesen Punkt endlich***) sind nur in verschwindend kleiner Zahl vorhanden.

Darum diirfte es urn so berechtigter erscheinen, wenn audi die Fntwickelungs-

gescbichte des Strangskeletts und des Rhizoms iiberhaupt bei diesen Formen

soweit als moglich in Untersuchung gezogen wird, umsomehr, als, wie gezeigt

\

*) Mettenius, Abhandlung d. Konigl. Sachs. Gesellscli. d. Wiss. Bd. VI, pag. 501.

Stenzel , Bail und "VVachsthum d. Fame, Nova Acta d. Ksl. Leop. Carol. Akad. Bd. XXYIII.

Hofmeister, Gefiisscryptogameu. Conwente, Bot. Zeitg. 1875.

"'•'•'")
l'toris aquilina, Polyboti'ia Meycriana, Dormstacdtia und cinige Baurafavno nebst

Angippteris.

***) Hofmeister iiber Pteris aquilina (Gefasscryptogameii) , die einzige mir bekannte,

(von Embryoentwickelungen abgesehen).
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werden wird, die tkatsacklickea Verhaltnisse der Blattanlage am Vegetations-

punkt im Laufe der Entwickelung des Rliizoms keineswegs iramer ungeiindert

bleiben.

Endlich, and dieser Pnnkt diirfte for die Berecktignng der letzten

Frage nicht ganz ohne Bedeutnng sein, hat die Keimtniss des Entwickelungs-

ganges einer Pflanze ihr wohlbegriindetes Interesse fur das Anfstellen and

Beschreiben von Species; and so nianche Formen, die, fur sick betrachtet,

gar nickts oder weaig mit eiaander gemein zu haben scheiaen, stellea sick,

nachdem mail die verbindenden Mittelglieder keiinea gelernt,_ als entfernte

Pankte einer and derselben Entwickekmgsreihe keraus.

Nun 1st zwar far Fame mit reick gegliederter Lamina bekannt, dass

die erstea Blatter der Keimpflanze oder auswachsender Seitensprosse viel

einfackere Formverhaltnisse zu besitzen pflegen, als die der erwacksenen

Pflanze; aber man ist dock gewohnt, in nicht allzu langer Zeit die fir jene

ckarakteristisckea Formen auftreten za seken. Wean nan aber eine Pflanze,—
and wir werden dies bei Polypodium Heradeum seken— , in den versckiedenen

Altersstufen , and nicht nur in den jiingsten, sondern sogar nock als relativ

schon reckt alte Pflanze, einen ganz versckiedenen and von der erwacksenen

Pflanze sekr abweichenden Habitus besitzt, so dass man, wenn man die

Pflanzen rein ausserlich and ohne von ikren gegenseitigen Beziekangen etwas

zu wissen, betracktete , sekr leickt geneigt sein diirfte, sie fur ganz ver-

sckiedene Species zu erklaren, wenn eine Pflanze eine soldi reick gegliederte

Entwickelungsgesckickte besitzt, dana diirfte die Betrachtung derselben anck

unter dem zuletzt angegebenen Gesicktspunkte von einigem Interesse sein.

Ich beginne darum mit dem anatoaiischen Baa and zwar zunachst

dem von .Polypodium Heradeum, weil biervon das reicblickste Material zu

Gebote stand and werde mich zaaiicbst nacb der aasseren Beschreibung des

Untersuckungsmaterials und dem gefiihrten Nackweis der Identitat desselben

zu einer rem empiriscken anatomischen Bescbreibang wenden, aus deren Ver-

gleickung and Zusammenfassang daaa die tkeoretiscke Deatuag des Banes

und die Entwickelnngsgesckickte sick ergeben wird.
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Polypodium Heracleimi Ktze.

Eine Beschreibung dieses epiphytischen kriechenden Farnkrautes Javas,

das der Gruppe Thynmia angehort, indet sich Bot. Zeitg. Bd. 6, pag. 117,

woselbst indess nur das Blatt beschrieben ist. Ansknnft liber die ganze

Pflanze findet man bei Hooker, Species filicum Bd. 5, pag. 93.

Zur Untersuchnng lag folgendes Material vor:

1

)

RhizomsMicke zweier vb'llig erwachsener Pflanzen aus dem Gottinger

botanisclien Garten, sowie eine junge Pflanze, die dureh Cultiviren

eines Khizomstiickes aus einem Seitensprosse desselben erwacbsen war.

2) Eine naliezu erwachsene Pflanze aus dem Berliner botanisclien Garten.

3) Eine jiingere, aus einem Seitenspross erwachsene Pflanze des kbnig-

lichen Gartens zu Herrenhausen bei Hannover.

4) Eine Anzahl jnnger, aus Sporen der Gottinger Exemplare daselbst wah-

rend der Untersuclmng erzogener Keimpflanzen.

Endlich hatte ich noch Gelegenheit, im Heidelberger botanisclien Garten

eine nahezu erwachsene Pflanze in Riicksicht auf die aussere Erscheinung zu

studiren.

Die Gottinger Pflanzen, die, wie die Vergleichung mit dem iibrigen

Materiale ergab, als vollig erwachsen anznsehen sind, audi allein nur fructi-

ficirten, entsprachen den oben citirten Beschreibungen, sowie den im Gottinger

Herbar befindlichen Exemplaren genau and verdienten anch das Epitheton

ornans Blume's und Kuntze's: „Filix speciosissima" im vollsten Maasse. Das

unverzweigte Rhizom war in der vorderen Halfte 4—5 cm dick und von

wachsgelber, leicht ins Griinliche spielender Farbe. Fin dichter Pelz von

3—4 cm langen, spitz lanzettlichen, mit tief herzformiger Basis aofsitzenden,

am Vegetationspunkte wachsgelben, spaterhin rothbraunen Spreuschuppeu bc-

deckte dasselbe. Etwa 5 cm Muter dem Vegetationspunkte sprossten allseitig

zahlreiche schwarzbraune Wurzeln hervor, deren Epidermiszellen sammtlich zu

langen Wurzelhaaren ausgewachsen waren. Das diarche Gefassbiindel der

Wurzeln war von einer starken, aus 6—10 Zellenlagen bestehenden, schwarz-
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braunen Faserseheide umhullt, die an den Initialgruppen des Gefassbiindels

eine Einschniirang zeigte. Die Wnrzeln verzweigten sicli stark und um-

hullten bald das Rhizom mit einem ungeheuer dichten schwarzbraunen Wurzel-

filz, so class dadurcb das Rhizom fast annsdick erschien. Die Rhizome beider

Pflanzen schmiegten sich dem Rande der Gefasse, in die sic gepflanzt waren,

eng an and entwickelten in einem Abstande von 10— 12 cm fibre macbtigen,

mit breit herzfdrmiger Basis sitzenden, tief tiederspaltigen Blatter bis zu 1,20

Meter Lange. Die Blatter entfalteten sich ungemein rasch; in ungefiihr drei

Wochen nach dem ersten, iiusserlich sichtbaren Hervorbrecben waren sie

vollig entwickelt. Anfangs, bis zu einer Hoke von 10 cm, stand ihre Lamina

quer zur Langsaxe des Rhizoms; im Laufe der Weiterentwickelung erfubr

der Petiolus dicht iiber der Insertionsstelle eine Torsion urn 90°, so dass die

Lamina des entfalteten Blattes der Langsaxe des Rhizoms parallel stand.

Die organische Oberseite war dabei nach innen gewendet. Die Blatter standen

unter einem Winkel von 45° nach aussen gegen den Horizont geneigt, ohne

sich indess rait der Basis des Petiolus auf den Rand des Topfes zu stiitzen

:

sie griffen mit der Basis ibrer Lamina iiber einander, ohne dass jedoch dabei

eine bestimmte Regel herrschte, bald deckte das jiragere Blatt das altere mit

seiner vorderen Halfte, bald wurde es von der hinteren Halfte des iilteren

gedeckt. Sammtliche Nerven, von denen besonders der Medianus, sowie die

Secundar- und Tertiarnerven besonders machtig hervorsprangen ,
waren an

alten Bliittern von glanzend schwarzer Farbe. Die Lamina der entwickelten

Blatter war lederig, kahl und glatt; die der sich entwickelnden dagegen

l-eichlich mit kurzen ein bis zweizelligen Driisenhaarcn besetzt, zwischen denen

einzelne lange, fadenformige , mehrzellige standen. Der Medianus und die

Secundarnerven trugen an ihrer Basis einzelne lange, schmale, einschichtige

Spreuschuppen. Dieses Haarkleid ist auf Ober- und Unterseite in gleicher

Weise entwickelt und sclwindet rait der defmitiven Ausbildung der Blatter

vollig. Die moisten Blatter waren fertil, die gauze obere Halfte der Blatt-

unterseite dicht mit Sons bedeckt in der bei Mettenius, Filices Horti Lipsiensis

Taf. 3, Fig. 52 abgebildeten Anordnung. Bei beiden Pflanzen standen samrat-

liche Blatter genau in einer Zeile - in der oben citirten Literatur land

sich dariiber keine Angabe — ; regelmiissig mit den Bliittern abwechselnd,

aber genau in derselben Zeile mit ilraen stehend, land sich in der Mitte

Nova Acta XLII. Nr. 7. 44
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zwisehen je zweieo, wie jene einer Aachen Grube eingesenkt (Taf. 2, Fig. 16),

ein schwarzes Kopfclien von hornartiger Consistenz mit einem dichten Biischel

abgestorbener, kurzer, schmaler, einschichtiger Spreuschuppen anf dem Gipfel,

das, wie spiiter gezeigt werden wird, als rudimentares Blatt aufzufassen ist.

Nur ein einziges Mai wurde eine Abweicliung von diesem normalen Wechsel

beobachtet, indem ein Ende Januar 1881 sich entwickelndes Blatt von dem

nachst alteren entfalteten durch zwei solche rudimentare Blatter getrennt war.

Seitensprossanlagen , halbkugelige Mocker von 1 cm Durchmesser waren an

beiden Pflanzen sehr sparlich vorhanden ; wo sie auftraten, standen sic anf

den Flanken, indess der Oberseite stark genahert nnd ungefahr in der Mitte

zwisehen einem ausgebildeten und einem rudimentiiren Blatt.

Diesen beiden Pflanzen wurde am binteren Ende ein Rbizomstiick von

je fiinf Internodien abgeschnitten, das eine, das keine Seitensprosse besass,

zur Untersuchung des Gefassbundelverlaufes verwendet, das andere mit drei

Seitensprossen, in zwei Stticke getheilt, cultivirt, urn dieselben eventuell zum

Austreiben zu bringen. Das eine der beiden Stiicke mit zwei Sprossanlagen

ging zu Grunde, bei dem anderen gliickte die Cultur.

Der auswacbsende Seitenspross (Taf. 2, Fig. 16) entwickelte sich

zunachst zu einem 3 cm langen und nur 5 mm dicken Rbizomstiick, das etwas

scliraa' nacb unten wuchs und drei in einer Zeile stebende Blatter trug, die

aber sammtlicb nicht zur Entfaltung gelangt waren. Dann stellte er sein

Wachsthum ein und sein Vegetationspunkt starb ab. Der einzige Seitenspross,

den er erzeugte, stand hinter dem ersten Blatt und beinabe genau auf dem

Riicken des Rbizoms im Gegensatz zu alien anderen Seitensprossanlagen, die

stets mit einem Blatt begannen. Diese Sprossanlage wuchs kraftig aus, zu-

nachst 2 cm lang horizontal und dann, sich kniefdrmig kriimmend, aufwilrts.

Als die Pflanze zur Untersuchung in Alkohol aufbewahrt wurde, damit nicht

etwa durch Abfaulen die Verbindung mit dem Mutterrhizom verloren gehe,

trug sie zwei Blatter, die wiederum einzeilig zu stehen schienen. Dies kam

dadurch zu Stande, dass der Blattstiel des alteren Blattes, dem Rhizom dicht

angeschmiegt, eine Strecke weit nach links wuchs, sich claim erhob und mit

dem des zweiten in eine Zeile stellte; die am Rhizomende stehende, noch

von Spreuschuppen vollig eingehiillte Anlage des dritten Blattes zeigte aber

deutlich, dass zweizeilige Blattstellung vorlag. Das erste Blatt war vollig
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entfaltet and besass eine Lange von ca. 18 cm, gestielt mit langgestreckter,

eilanzettlicher Lamina, die, sich unten allmahlieh verschnialernd, als schmaler

Fliigel bis zur Insertionsstelle des Blattstieles herablief; der Hand der Lamina

war leicht wellig ausgerandet, Blattstiel und Lamina leicht bchaart. Die

Nervator zeigte bereits vollkommen den Cliarakter der Nervatio Dryopteridis;

das zweite Blatt, im Entfalten begriffen, war 6 cm lang.

An dem beinahe erwacbsenen Exemplar des Berliner Gartens

war der Hauptvegetationspunkt abgestorben und drei Seitcnknospen zu be-

blatterten Sprossen ausgewachsen, wahrend die Blatter des Hauptrbizoms ab-

gestorben waxen, als die Pflanze zur Untersucbung gelangte. Die Pflanze

j'ructificirte nicbt. Bei oberrlacblicber Betracbtung scbien hier eine dem

Gtittinger Pohjpodium Heracleum zwar nahe verwandte, aber keineswegs damit

identiscbe Species vorzuliegen. Zunacbst zeigte sie deutlicb ausgesprocben

zweizeilige Blattstellung, keinen regelmiissigen Wecbsel ausgebildeter und ver-

kiimmerter Blatter, Neigung zu reiclilicber Seitensprossbildung, die fast regel-

massig auf beiden Flanken zwiscben je zwei successive]! Blattern angelegt

waren und zum Tbeil ein bis drei verkiimmert gebliebene Blattanlagen zeigten.

Sodann war das Rbizom keineswegs mit einem formlicben Wurzeltilz, wie bei

den Gottinger Pflanzen, bedeckt. Die Wurzeln standen auf der Oberseite nor

sparlicb und stellenweise trat das von Spreuschuppen entblosste griinlicbe

Rbizom nackt zu Tage. Endlicb batten die Blatter ein ganz anderes Aus-

seben, viel kleiner, li/
a

bis hochstens 2 Fuss gross, die Lamina nur in der

oberen Halfte in ein Paar spitze Lappen gespalten und die Endiieder unver-

haltnissmassig gross, die Basis zwar herzfdrmig, aber audi relativ ^ iel

schmaler als bei den Gottinger Pflanzen. Audi zeigten die alteren Blatter

nicbt die glanzend schwarze Farbung der Nerven, die bei den Gottinger

Pflanzen so ausserordentlicb schb'n hervortrat, und die erwacbsenen Blatter

waren leicht bebaart.

Die jiingere Pflanze avis Herrenhausen war, wie scbon erwahnt,

aus einem Seitensprosse erzogen; dieselbe wurde von Mitte November bis

Ende Februar zu Gottingen cultivirt und entwickelte in dieser Zeit noch zwei

Blatter. — Der Seitenspross der Herrenbausener Mutterpflanze wucbs zu

einer Lange ron 6 cm aus und trug 14 Blatter, von denen aber die meisten

rudinientar geblieben waren. Am hinterri Ende war das Hhizom 5, am vordern

44*
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13 mm dick. Die Blatter standen deutlich zweizeilig. Der Hauptvegetations-

punkt war abgestorben. Seitensprossanlagen waren reichlich vorhanden auf

den Flanken, der Oberseite indess etwas genahert. Dieselben standen in der

Mitte der Internodien, abwechselnd rechts mid links, dock in etwas geringerer

Anzahl als die Blatter. Hire Vegetationspunkte erwiesen sicli bei mikrosko-

pischer Unterstichung, bis auf einen, sammtlich als abgestorben. Drei von ilmen

hatten Seitensprossanlagen zweiter Ordnung gebildet, deren Vegetationspunkte

auch abgestorben waren. Zwiscben dem zehnten und elften Blatt war eine

Sprossanlage kraftig ausgewachsen und hatte sicb, von 4 nun Dicke an der

Insertionsstelle rascb zunehmend, zu einem 2 cm dicken und 22 cm langen

Rhizom entwickelt, das durch eine scbarfe Krilmmung an der Insertionsstelle

fast mit dem Mutterrhizom parallel, aber in entgegengesetzter Richtung, d. h.

nach hinten wucbs, eine Eigenthiimlichkeit, die sich auch bei den kraftig aus-

wachsenden Seitensprossen des Berliner Rbizoms zeigte. Das Rhizom trug

zelm Blatter, von denen die sieben ersten zweizeilig standen, die letzten drei

dagegen genau einzeilig; sechs und aclit waren verkiimmert. Die Lamina

der mit herzformiger Basis sitzenden Blatter stand transversal zur Rhizom-

langsaxe, vier und fiinf schief unter einem Winkel von ca. 45°, sieben wieder

genau transversal , neun und zelin dagegen stellten ihre Lamina durch eine

gleich nach Beginn der Entwickelung derselben einsetzende scbarfe Drehung

des Petiolus am 90° genau parallel zur Rbizomlangsaxe. Das neunte Blatt

maass ungefahr 45, die vorhergebenden 30 cm an liinge, am Rande, Avie jene,

leicht wellig gebucbtet und nur an einer Stelle in einen stumpfovalen Lappen

ausgezogen. Die Blatter glichen sehr den ersten Blattern der ausgewachsenen

Heitensprossc der Berliner Pflanze und waren, wie jene, leicht behaart. Sammt-

liche Nerven waren, mit Ausnahme des an seiner Basis braunlichen Medianus,

blass griin. Seitensprosse waren ebentalls reichlich entwickelt, auf den Flanken,

indess schon deutlich auf die obere Rhizomhalfte geriickt, in der Mitte der

Internodien, aber obne gesetzmiissige Reilienfolge, indem bald ein Internodimu

zwei (einen rechts, den andern links), bald nur einen, bald iiberbaupt keinen

besass.

Die jungen Keimpflanzen stammten von drei Sporenaussaaten der

(Icittinger Ptlanzen in den Osterferien 1880 und zu Anfang und Mitte des

Sommersemesters 1880. Die Sporen von Polypoclium Heradeum sind durch-
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weg bilateral nierenfdrmig, besitzen ein sehr diinnes Exospor ohne jegliche

Verdickungen unci ohne deutlich erkemibare Dehiscenzleiste. Sie enthalten,

noch im Sporangium eingeschlossen, schon reichlich Chlorophyll and keiraen

einige Tage nach der Aussaat, wobei das Exospor meist unregelmassig ge-

sprengt wird. Die Entwickelung des Prothalliums ist der fur Polypodium

vulgare bekannten vollig' analog; nvir steht die erste Scheidewand des jungen

Prothalliums nicht, wie Sadebeck*) fur Polypodium vulgare angiebt, senkrecht

auf der das erste Rhizoid abschneidenden Wand, sondern dieselbe tritt erst

bedeuteml weiter vorne auf (Taf. 1, Fig. 16 und 17). Die stiirkeren Pro-

thallien zeigteu sehr reichliehe, normal gebaute mid gestellte Arehegonien und

eine massige Anzahl Antheridien. Dagegen entwickelten sieh letztere auf den

mehr fadenfdrmig und einschichtig bleibenden Prothallieu, die keine Arehe-

gonien trugen, massenhaft. Die Antheridien sind einfach gebaut, ohne Stiel-

zelle, die Centralzelle umgeben von der Deckelzelle und zwei Ringzellen,

Avelch letztere durch zwei mit der weiten Oeffnung an einander stossende

trichterformige Wiinde abgeschnitten werden (Taf. 1, Fig. 20). Die rasch

heranwachsenden Spermatozoidienmutterzellen dehnen die Centralzelle derart

ans, dass Ring- und Deckelzellen fast ganz zusammengedriickt werden.

Charakteristisch fiir die grossed normalen Prothallien sind eigenthiimliche,

reichlich Chlorophyll fiihrende Haarbildungen ,
einmal sehr kurze, meist

von den Randzellen ausgestiilpte knopffcirmige Papillen, deren Durchmesser

Mess viel geringer ist, als der der Randzelle selbst (Taf. I, Fig. 19), und,

namentlich auf Ober- und Unterseite der mehrschichtigen mittleren Parthie be-

schrankte, eigenthiimlich verzweigte mehrzellige Haare, drei bis vier Zellen

lang; jede Zelle trug ein bis zwei, selten drei papillose, durch eine Scheide-

wand abgetrennte Ausstulpungen, wie die Randzellen des Prothalliums, so dass

das ganze Haar einen baumchenartigen Habitus erhielt (Tat 1, Fig. 18).

Mitte Juni traten an den befruchteten Prothallien die ersten Blatter hervor

von spatelformig gestreekter Gestalt, reichlich mit beiden (an den jungen

Blattern der Gcittinger Pflanze beschriebenen) Arten von Driisenhaaren besetzt.

Die jungen Pflanzen zeigten sehr verschiedenes Wachstlram; einzelne ent-

wickelten sieh sehr rasch, so dass ihre jiingsten Blatter nach vier Monaten

*) Encyclopaedic d. Natunv. Haudb. d. Bot. Bd. I, pag. 163.



846 Ludwig Klein. (p. 14)

bereits 10 cm, nacb sieben Monaten an 20 cm gross warm Die Mehrzahl

aber blieb bedeutend an G-rosse liinter diesen Exemplaren zuriick. Darin

aber stimmten alle uberein: Von Aafang an deutlicb ausgesprochen zwei-

zeilige Blattstellung mit einer Divergenz tier Blattzeilen von ungefahr 45 °

auf der Riickenseite, die Blattlamina der Rhizomlangsaxe parallel. Bei ganz

jungen Pnanzchen, die erst irei bis fiinf Blatter entwickelt batten, schien, bei

oberflachlicher Betrachtung, die Blattstellung mit einer Spirale zn beginnen;

dies erklarte sich aber einfach durch die stoke Kriimmung des von der

Unterseite des Protliallitims hervorwachsenden Rhizoms, wodnrch die ersten

Blatter dem Boden angepresst warden nnd spiral gestellt erschienen. Die

Lamina war ungetbeilt, nur bei den jiingsten nnd grossten am Rande etwas

wellig. Endlich waren die Blatter gestielt und die Lamina verlief mit einem

schmalen Fliigel nach nnten allmahlich in den Petiolus (Taf. 2, Fig. 21, 22.

Taf. 4, Fig. 10). Die Nervatur war deutlich Diyopteris and die Blatter

glichen selir denen des aiiswachsenden (4ottinger Seitensprosses. Bei den Mitte

Febrnar 1881 sich entwickelnden Blattern lief die Lamina dagegen schon bis

zum Rbizom lierab und die Blatter sassen mit sehmal lierzformiger Basis.

Die Wurzeln zeigten genau den Bau der Mutterpflanze.

Im Alter von ca. vier Monaten traten an den jungen Pflanzen reich-

liche Seitensprossanlagen hervor und es hatte den Anscliein, als ob sic sich

verzweigen wollten. Da aber die Rhizomspitze iiberall un\ rerletzt blieb und

kraftig weiter wuclis, hatte es dabei sein Bevvenden. Als hingegen behufs

der Vegetationspunktuntersuchung einigen Pflanzen die Rhizomspitze abge-

schnitten wurde, beganneo die Seitensprossanlagen alsbald und continuirlich

auszuwachsen. Als die Pianzen etvva sechs Monate alt (Mitte December 1 880),

wurden neben die kniftigeren derselben morsche Holzstiickchen , an die

Rhizomspitze leicht angelelmt, hingestellt, urn der epiphytisch wachsenden

Pflanze moglichst natiirliche Vegetationsbedingungen zu geben, aueh um zu

sehen, ob dies vielleicht von Einflass auf die Blattstellung, resp. Aenderung

der zweizeiligen in die einzeilige sein wiirde. Sehr bald begannen die Pfliinz-

chen auf das Substrat zu kriechen und die Wurzeln drangen in die Spalten

und Risse desselben ein. Ende Januar waren siimmtliche Pflanzen mit dem

Neuzuwachs des Rhizoms auf das Substrat gekrochen, die Blattstellung blieb

aber einstweilen unveriindert die zweizeilige and es scheint ein gewisses Alter



Ban und Verzweigung einiger dorsiventral gehauter Polypodiaceen . (p. ] 5) 347

reap. Erstarken des Rhizoms fur das Zustandekommen der Einzeiligkeit unbe-

dingt nothwendig zu sein und ich hoffe, da die Pflanzen sich sehr schon

weiter entwickeln, dies spater noch direct beobacliten zu konnen.*)

Bei der Beschreibnng der Berliner Pflanze wnrde erwahnt, dass sie

einen von der Diagnose fur Heradeum wesentlich abweichenden Habitus zeigte.

Sie war zwar als Polypodium Heradeum bestimmt, da aber ihre Abstammung von

einem solchen nicht nachgewiesen werden koimte, musste dies zunachst noch

zweifelhaft erscheinen. Genaue und eingehende Vergleichung der Berliner

Pflanze mit dera iibrigen Untersuchungsmaterial, sowohl in nmkroskopischer

wie in mikroskopischer Hinsicht, liessen es nun dock liochst wabrscheinlich er-

sclieinen, dass auch sie ein echtes Polypodium Heradeum sei, dagegen — sie

war ja audi noch durchans steril — jedenfalls eine jiingere Pflanze als die

(4ottinger. Als Beweise fiir die Identitat fdlire ich an: Bei den Keimpflanzen,

dem auswachsenden GiMnger Seitenspross und der Pflanze aus Herrenhausen

war die Blattlamina sehr einfach und es scheint, dass die fiir die erwachsene

Pflanze charakteristische Gestalt erst sehr spat eintritt. Daftir spricht ferner

das Yerhalten eines Exeraplares von Polypodium Heradeum, das ich im

Heidelberger Q-arten sah. Hier Avar das Rhizom schlangenartig zusaramen-

gerollt, der Hauptvegetationspunkt abgestorben und auswachsende Seitensprosse

in alien Altersstnfen mit den verschiedenartigsten Blattern vorhanden, von der

Form derjenigen der Keimpflanzen, der Herrenhausener, Berliner und die grossten

iihnelten endlich sehr denen der alten Gottinger Pflanzen, doch waren sie

noch viel kleiner, die Lamina noch lange nicht so tief getheilt und durchweg

steril. Zweizeilige Blattstellnng, bleibende Behaarung der Blatter fanden sich

ebenfalls bei den unzweifelhaft achten, jiingeren Heradeum-Pflnnzm. Dass

bei der Berliner Pflanze so viele Seitensprosse ausgewachsen waren, erklart

sich leicht dadurch, dass der Hauptvegetationspunkt zu Grande gegangen war

und damit, wie die Keimpflanzen zeigten, die Anregung zur Verzweigung

gegeben war.*) Die Wurzeln waren genau so gebaut, wie bei den Gottinger

Pflanzen; dass der starke Wurzelfilz fehlte, ist wiederum daraus zu erkliren

dass die Pflanze noch nicht viillig erwachsen war, das Hauptrhizom auch im

Absterben war und es an Wurzelresten keineswegs fehlte, wenn sie auch nicht

so dicht, wie bei den Gottinger Pflanzen, hervorsprossten und ja erst durch

*) Vergl. Zusatz am Sohluss der Abliandlmig', pag. 392 (60).
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die Verastelung der Wurzeln der diclite Felz gebildet wird. Die Spreu-

schuppen der jungen Keimpflanzen waren durchaus einschichtig, mit tief herz-

fdrmiger Basis lateral angehef'tet — durch starke Entwickelung der herz-

fdrmigen Lappen and volliges Uebereinandergreifen derselben schien die

Schuppe bei schwaeher Vergrosserung scbildfdrmig angeheftet — nacb oben

war sie in eine lange, scbraale Spitze ausgezogen, am Rande trug sie meist

aus zwei Zellen gebildete Zalme, auf denen haufig ein- bis zweizellige kurze

Driisenliaare sassen (Taf. 1, Fig. 21). Diesen Spreuscbuppen sehr ahnlieh

waren die unter einander gleicben der Berliner und Herrenhausener Pflanze,

nur etwas grosser und von der herzfdrmigen Basis zog sicli nacb der Spitze

ein schmaler mehrsehichtiger Streifen. Ziemlich verscbieden davon waren die

Spreuscbuppen der Gdttinger Pflanzen, viel grosser, 3—4 cm. lang, lineal

lanzettlich, die Fliigel der herzfdrmigen Basis sehr znriicktretend. Den

grdssten Theil der Schuppe nabm ein breites mebrschichtiges Band lang-

gestreckter Zellen ein, sich oben allmablich in die lang ausgezogene Spitze

der Schuppe verscbmalernd. Zu beiden Seiten dieses sich ziemlich scharf

absetzenden Bandes lief ein schmaler einschichtiger Sanm und hier, sowie an

der Spitze war die Schuppe wesentlich ebenso gebildet, wie bei den Keim-

pflanzen und den iibrigen jiingeren Pflanzen. Die Zellmembranen sammtlicher

Spreuscbuppen waren durchaus unverdickt. Es zeigen also die Spreu-

scbuppen, ebenso wie die Blatter, eine mit zunehmendem Alter und

Erstarken der Pflanzen f'ortschreitende, hdhere Entwickelung.

Endlich zeigt, wie wir sehen werden, die Berliner Pflanze, wenigstens in dem

vorderen Theile ihres Rhizoms, wo die Blattstellung einzeilig wird, in ihrem

Gefassbiindelverlauf eine solch vdllige Uebereinstimmung mit dem der Gottinger

Pflanze, wie sie mir bei einem derartig complicirten Strangskelett, wie es

Heracleum aufweist, bei zwei verschiedenen Species hdchst unwahrscheinlicb

erscheint (Taf. 2, Fig. 14 a. 15. Taf. 1, Fig. 1—10). Da sich endlich in

der Literatur keine andere passende Diagnose fur das Berliner Heracleum

fand, so glaube ich aus den oben angefuhrten Griinden seine Aechtheit nicht

langer anzweifeln zu mlissen.

Zur Untersuchung des Gefassbiindelverlaufs wendete ich fol-

gende Methode an: Die Rhizome wurden in Wasser, dem etwas Salzsiiure
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zugesetzt war, ca. eine Stunde gekocht und blieben so mehrere Tage steben.

War dann das Parenchym noch nicht weich geang zum Wegpriipariren ge-

worden . so wurde diese Procednr wiederholt. Sehr praktisch ervvies sieh

dabei der Zusatz von etwas schwefelsaurem Auilin, wodurcli die Gefiissbiindel,

soweit sic verliolzt waren. eine intensiv gelbe Faroe annahinen. Ebenso er-

leichterte mehrwochentiicb.es Liegen in Alkobol vor dein Kochen, wenigstens

bei Poli/podhiw Heracleum und qucrcifolium, die Preparation bedeutend, da

sich dadurcli das Parenchym rothbraun farbte. wahrend die GefassbtindeJ be-

deutend heller blieben und durch die Anilinfarbung besonders deutlieh hervor-

traten. Die Preparation geschah ausschliesslich mit der Lanzettnadel unter

Wasser. Nor bei den Keimpflanzen verfuhr ich anders, wie dort gezeigt

werden wird. Ausserdem wurden , theils zur Controle, theils zur genaueren

Erkennung einzelner Details zahlreiche Querschnitte angefertigt.

Gefassbiindeiverlauf der verschiedenen Pflanzen.

In dem, durchweg aus in der Langsrichtung gestrcckten Parenchym-

zellen bestehenden, Grundgewebe des cylindrischen Rhizomes der Gottinger

Pflanzen verliefen zwei, aus den gleichen Elementen autgebaute, aber sehr

verschieden ausgebildete Gefassbiindelsysteme, ein ausseres rinden- nnd ciu

inncres markstandiges. Beide bestehen aus sehr zahlreichcn kings ver-

laufenden, verhaltirissmlissig t'einen, unbescheideten Gefassstriingen, die durch

eine grosse Menge Anastomosen zu einem reichmaschigen Netzwerk ver-

kniipft sind. Das rindenstandige System besitzt im Wesentlichen die Gestalt

eines Cylindermantels, wenigstens in seinen unteren zwei Dritttheilen (Taf. 1.

Fig. 12 und Taf. 4, Fig. 1). Hier bestcht es aus mehr oder minder king ge-

streckten, rhombischen oder polygonalcn , annahernd parallel verlaufenden

Maschen. Gegen das obere Dritttheil setzt es sich auf beiden Seiten durch

eine schwache Einschniirung ziemlich scharf ab, welchc Einschniirung hervor-

o'cbracht wird durch einen etwas dickeren (Taf. 2, Fig. 12) oder stellenweise

bandartig verbreiterten (Taf. 4, Fig. 1) Gefassstrang. Das obere Drittel ist

aus allmahlig feiner werdenden Strangeu aufgebaut, die hier zu grbsseren and

kleineren Maschen isodiametrisch polygonaler oder mehr unregelmassiger Gestalt

zusammentreten. In regelmiissigen lutervallen erhebt sich der obere Theil

Nova Acta XLII. Br. 7. 45
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dee ausseren Gefassbiindelsystems zu massig vorgewolbten Kuppen, die in

der Mitte erne kreisfdrmige Unterbrechung besitzen. Gegen den Rand dieser

Oeffnung zu nehmen die Maschen allmahlich an Grdsse ab, die Biindel werden

immer diinner und enden entvveder meist blind, oder laufen in Wurzeln aus.

Von dem ausseren System allein nehmen siimmtliche Wurzelbiindel ibren

Ursprung. Dieselben entspringen alle unter dem gleicben Winkel, 40° etwa,

und laufen innerbalb des Rbizoms alle in der Ricbtung von vorn nach binten.

Sie setzen Die an quer gestellte Anastomosen an, sondern stets an langs ver-

laut'ende Strange und namentlicb da, wo Queranastomosen abgelien. Bisweilen

verzweigen sie sich nocb vor dem Austreten aus dem Rbizom. Etwa 1— ]A/
2
mm,

ebe sie die Epidermis durchbrecben, umgeben sie sich mit der dunkelbraunen

Scbeide aus Faserzellen, deren Membranen fast bis zum Scbwinden des Lumens

verdickt sind und die sich fast olme Uebergang scharf gegen das Parenchym

absetzt. Es besitzen nandicb die Membranen der ontersten i
-

esp. aussersten,

nocb im Rbizom eingeschlossenen Zellen dieser Scbeide in ibrer oberen resp.

inneren Halfte bereits vollkommcn den normalen Bau der Scheidenfaserzellen,

urn nach unten resp. aussen albniiblich sich verdiinnend in die feine Cellulose-

membran gewohnlicber Parencbymzellen liberzugehen.

Das markstandige System ist bedeutend complicirter gebaitt. Ein

Querschnitt dnrch das Rbizom, 3 cm binter einer Blattinsertion (Taf. 1,

Fig. 1 u. 10) giebt rats ungefahr folgendes Bild, das als Ausgangspunkt fur

die folgcnde Betrachtung dicnen soil: nach unten zwei einander

(^hK^J ziemlicli gemiherte Ringe (r), die (lurch eine nach oben gewolbte

halbkreisformige Briicke (b) verbunden sind. Von dem oberen Rande

derselben lauft auf jeder Seite scbrag nach aussen ein Band (B), das sie an den

Ring des Rindensystems anheftet. Die beiden Ringe entsprechen zwei parallel

verlaufenden, aus sehr langen Gel'assbiindelmaschen gebildeten Rdliren, deren

Strange bedeutend starker sind als die des ausseren Systems (Taf. 1, Fig. 13,

14, 15, rr), die beiden seitlicben Bander einer, ebenfalls aus lang gestreckten

Maschen starkerer Biindel aufgebauten, continuirlich nach dem rindenstandigen

System verlaufenden Duplicatur des markstandigen , deren oberste Maschen

sich sammtlich an den, das rindenstandige System beiderseits einschnlirenden

Gefiissstrang ansetzen (Taf. 1, Fig. 13b). \
T
erfolgen wir nun das innei-e

System in der Ricbtung gegen den Blattstiel nach vorn, so bleibt die nach
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aussen lanfende Duplicator und der ante re Theil der beiden Gefiissrohren

ira Wesentlichen ungeandert (Taf. I, Fig. 10— 5). Dagegen riicken die Innen-

seiten der beiden Rohren naher zusammen mid verschmelzen bald mit einander

(Taf. 1, Fig. 9) derart, dass ilir Quersclmitt ungefahr Bisquitform zeigt. A us

der verbindenden Briicke und dem oberen Theil der beiden verbundenen

Rohren entsteht mm, durcb halbkreisformiges Yerwolben dieses letzteren Tlieiles

nacli nnten, verbimden mit einer Ablosung von dem unteren Theil der beiden

vereinigten Rohren, eine starke dritte Rohre (Taf. 1, Fig. S. 7), die sicb

gegen das Blatt bin mebr und mehr erbebt (Taf. 1 , Fig. ] 3) und in einem

stumpf kegelfdrmigen, durch die kreisfdrmige (Jeffnung des iiusseren Ringes

etwas herausragenden Fnde auslilnft (Taf. 1. Fig. 12). Durcb die Bildung

dieser dritten Rdbre (des Blattpoisters) verlieren natttrlich die beiden unteren

Rohren ibren Cbarakter als solcbe, da ja ibre obere Halfte zona Aiifbau der

dritten Rohre verwendet wurde und sie entsprechen nur nocb der unteren

Halfte der bisquitfdrmigen Figur (Taf. 1, Fig. 8. 1. 6). Qegea das stumpfe

Pide der dritten Rohre convergiren sammtliclie Strange mit allmahlich kleiner

und kiirzer werdenden Maschen (Taf. 1, Fig. 13) und laufen entweder blind

nnd am aussersten Ende unbescbeidet aus, bedeckt xon dem oben erwabnten

schwarzen Kdpfeben und in diesem Falle baben wir es mit einem rudimen-

taren Blatte zu tbun. Das Kbpfohen selbst ist der abgestorbene Blatt\ege-

tationspunkt ; seine Zellen sind sammtlicb todt, olme Plasma, die Membranen

gebraunt, Segmentgrenzen sind mancbinal nocb zu erkennen. Im anderen

Falle, beiin entwiekelten Blatt, laufen sammtliclie Strange, sicb kurz \<>r

ihrem Austritt aus dem Rhizom mit einer starken Faserscbeide umgebend,

in den Blattstiel aus, der sicb mit seinem dimkelbraunen, bornartig verbolzten

Parenchym ziemlicb sebarf vom Rhizom abbebt (Taf. 1, big. 3, 4). Wabrend

sich nun diese dritte Rohre mehr und mebr erbebt, erbebt sicb zugleicb mit

ibr (Taf. 1, Fig. 7, 6, 5), sich nacb oben schleifenartig verwolbend, die untere,

resp. nacb Abldsung der oberen Rohre, einzige Verbindungsstelle der beiden

unteren Rohren und trifft miter der Mitte des Blattstiels auf die Unterseite

der oberen Rohre (Taf. 1, Fig. 5). Direct nacb dem Blattstiel, resp. dem

als Blattstiel aufzufassenden schwarzen Kdpfchen, setzt sicb an die Vorder-

seite der oberen Rohre, beiderseits mit scharfem Falz eingesetzt, eine steile

schmale Briicke an (Taf. 1, Fig. 3, bb), die mit einer grossen, gesehlossenen, buf-

45*
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eisenformig polygonalen Masche beginnt (Taf. 1, Fig. 12, 13, hh und Tat'. 4,

Fig. lh). Diese Masche bildet die Grenze je ziweier successive]
- Blattpolster

und ihren unteren Rand kann man als Grenzstrang auffassen. Von der Mitte

dieser Masche verlaufen keine Strange in den Blattstiel, so dass ein Quer-

schnitt darch denselben die Gefassbiindel in Form eines offenen Hnfeisens

angeordnet zeigt. Der Querschnitt (Taf. 1, Fig. 3) zeigt uns, dass die outer

dem Blattstiel vollzogene Vereinigung der oberen Rohre mit der Verbindungs-

brtieke der beiden unteren sich wieder aufgelost hat, da ja das obere Rohr

in den Blattstiel ausgetreten ist, und dass sich nun die verbundenen lnnen-

wandungen der beiden Rohren (der mittlere Theil der unteren Bisquithalfte),

(Taf. 1, Fig. 3, bb) sehr stark in die Hohe gezogen haben und so die oben

erwahnte schmalc, stark gewolbte Briicke (b b) (den Anfang des nachsten

Blattpolsters) Widen, die darch die grosse, hufeisenformige Masche mit der

oberen Rohre (dem vorhergehenden Blattpolster), in Verbindung steht. Diese

Briicke verbreitet und vertiacht sich nun mehr und mehr (Taf. 1, Fig. 2, 1, 10)

(entsprechend Taf. 1, Fig. 18B) und stiisst schliesslich (Taf. 1, Fig. 2, 1, rr)

an das obere Ende der ausseren Wandung der unteren Rohrenhalften an, so

dass diese dadurch wieder zu geschlossenen Rcihren werden, zunachst (Fig. 2)

durch eine ziemlich schmalc, an die Innenseite der beiden Rohren ansetzende

Briicke vcrbunden. Diese letztere riickt, sich verbreiternd (Fig. 1), immer

mehr nach der Aussenseite der beiden Roliren und so gelangen wir schliesslich

wieder zu dem Bild (Fig. 10), von dem wir ausgegangen, wo dasselbe Spiel

von Neuem beginnt. Wurzelbiindel entspringen niemals von dem inneren

System, ebensowenig linden sich bier blind endigende Strange (ausgenommen

an der Spitze des rudimentareii Blattpolsters). . Wir sehen also, dass beide

Systeme vollig getrennten Zwecken dienen; nur von dem ausseren gehen

sainmtliche fiir die Wurzeln und nur von dem inneren sammtliche i'iir die

Blatter bestimmten Strange ab, und Theile des iiusseren Systems betheiligen

sich nicht an dem Aufbau der Blatter, vvie bei den iibrigen Polypodiaceen

mit mehreren Gefiissbiindelsystemen, bei denen diese Verhaltnisse untersucht

sind (Pteris aquilina und die Dennstaedtia-Artan mit complicirterem Strang-

skelett.*) Beide Systeme stehen nur durch das von den beiden stiirkeren

*) MetteniiiK, Angiopteris. Abli. d. KdnigL Sachs. Gosellscli. d. Wiss. Bel. VI.
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Grenzstrangen des obercn Drittels (Taf. 1, Pig, 12, gg, Tat'. 4, Fig. 1, gg)

herablaufende, aus lang gestreekten Maschen gebildete Band in Verbindung

(Taf. 1 , Fig. 13, b b) and verlanfen sonst liberal! vollig von einander getrennt.

Die Seitensprossanlagen der Gottinger Pflanzen glichen ausserlieh

zwar einigermaassen den rudimentaren Blattern, unterschieden sich aber sofort

durch ihre Stellung und ihren anatomischen Bau. Es betheiligten sich flamlich

an ihrem Aufbau iiusseres und inneres System derart, class die aussere (von

der Symmetrieebene abgewendete) Hiilfte des Seitensprosses von Strangen ge-

bildet wird, die sich an das aussere System ansetzen; der innerste, zur Ver-

wendung kommende Strang ist der starkere seitliche Strang, tier das aussere

Biindelrolir beiderseits einschniirt. Derselbe beschreibt (Taf. 4, Fig. 2, 3, s),

sich naeh der Blattzeile zu verwolbend, eine lange, im Grossen und Ganzen

halbmondformige Masclie, durch deren Oeffnung (Fig. 2) Strange des iimeren

Systems aufsteigen und, sich mit den letzten des ausseren verbindend, so den

iimeren Theil des Maschennetzes der Seitensprossanlage aufbauen. Gegen den

Scheitel (resp. Yegetationspunkt) der Anlage verliefen die Strange allmahlich blind.

Die junge, aus einem Seitenspross des Gottinger Rhizoms

erzogene Pflanze bestand, wie erwahnt, aus (relativem) Mutter- und Tochter-

spross. Der relative Mutterspross (Tochterspross erstcn Grades des Gottinger

Rhizoms) zeigte ein einfaches, 3 mm dickes und diese Starke durehaus bei-

behaltendes Biindelrolir, das mit einigen grosseren, von den Strangen der

Sirrossanlage gebildeten Maschen begann (Taf. 2, Fig. 17, 18). Daran schlossen

sich, dem Neuzuwachs beim Auswachsen entsprechend, viel zahlreichere, sehr

feine Strange an, die zu sehr kleinen, gestreckt polygonalen Maschen zusammen-

traten. Die Blattpolster, denen des Muttersprosses ahnlich, nur einfacher ge-

baut, erhoben sich auf dem Riicken und traten audi iiusserlich am Rhizom

deutlich hervor. Da keines der drei Blatter zur Eiitfaltung gelangt war,

endeten die Strange des Blattpolsters an der Spitze desselben blind imter

einem schwarzen Kopfchen der oben beschriebenen Art. In den Tochter-

spross zweiten Grades traten drei, sammtlich von den Randern einer

einzigen Masche des Tochtersprosses ersten Grades entspringende Strange

ein, die sich aber sehr bald wiederholt verzweigten und untereinander anastomo-

sirend clas ebenfalls einfache Biindelrohr des Tochtersprosses zweiten Grades

bildeten. Beide Tochtersprosse batten reichliche, stark sich verzweigende
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Wurzeln entwickelt, die indess nur von der unteren Halite des Gefassbiindel-

rohres ihren Ursprung nahmeii. In den Blattstiel des ersten Blattes des

Tochtersprosses zweiten Grades liefen, im Gegensatz zu den Keimpflanzen, drei,

in den des zweiten und dritten bereits vier Strange, von denen die beiden

vorderen etwas starker waren.

Von der Berliner Pflanze kam zor Untersuelmng der hinterste Theil

des Rhizoras mit vierzelm Internodien und der vorderste mit vier. Der

Querschnitt am hinteren Ende war 20 mm breit und 1 2 mm hoch , von ellip-

tischer Gestalt; die Gefassbiindel in einen einfachen Ring geordnet, der auf

der Oberseite eine flach muklenformige Vertiefnng trng, aus deren Grande

sich das Blattpolster erhob (Taf. 2, Fig. 11). Das sechste und siebente

Internodium zeigten wesentlich das gleicbe Bild, nur war die Grnbe mehr

vertieft (Taf. 2, Fig. 12, 13) und das Bild entspracb vollkommen dem von

Mettenius (Angiopteris I. c.) gegebenen Rbizomquerscbnitt. Mettenius giebt

daselbst fur Polypodium Heradeum und quercifolium an: „Die Blattkissen

nelimen wie bei Polypodium, decurrens ein vielmaschiges Netz auf, sind aber in das

Rindenparenchym des Stammes eingesenkt, demgemass die Gefassbiindel zu

einer Rohre angeordnet sind, die auf der Oberseite eine tiefe und breite Furche

besitzt, aus deren Grunde sicb die fur die Blatter bestimmten Strange er-

heben." Mettenius hatte also offenbar keine vollig erwachsene Pflanze zur

Untersuelmng gehabt. Diese Angabe ist zugleicb das einzige, was icb iiber

den Biindelverlauf dieser Polypodien in der Literatur fand. — Der Quer-

schnitt am vorderen Ende (Taf. 2, Fig. .1 5) des Rhizoms war 34 mm breit

und 16 mm hoch, sein Gefassbiindelsystem zeigte, abgeseben von der ge-

ringeren Grosse, genau den Ban der Gottinger Pflanzen; dasselbe war auch

schon am vorderen Ende des hinteren Stiickes (Taf. 2, Fig. 13) der Fall.

Der Bau der einzelnen Gefassbiindel, die Form der Maschen, zu denen sie

zusammentraten, stimmt vollig mit dem bei den Gottinger Pflanzen beschriebenen

iiberein. Die Blatter sind am hinteren Ende deutlich zweizeilig gestellt,

einzelne sind verkiimmert, jedoch nicht in der regelmassigen Weise, wie bei

den Gottinger Pflanzen (von den vierzelm ersten nur zwei und vier, von den

vier jiingsten die beiden letztcn). Die Blattpolster sind, je nachdem sie der

rechten oder linken Zeile angehoren, nach rechts oder links geneigt und anfangs

12—14 mm von einander entfernt, am Ende des Rbizoms dagegen un-
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gefahr 80 (Tat: 2, Fig. 19, 20). — Das Gefassbiindelsystem beginnt

(wie tier Querschnitt zeigt) als einfaches Rohr mit einer muldenformigen

Einsenkung auf der Riickenseite, ans deren Grande sich, von hinten nacli vorn

sanft ansteigend und nach vorn steil abfallend, die Blattpolster erheben (Taf. 2

Fig. 19, 20), die, abgesehen von ihrer geringeren Grosse, ganz denen der

Gottinger Pflanzen glichen ; auch wie diese naeh vorn durch die grosse ge-

schlosseoe, ungefahr lmfeisenfdrmige Masche abgegrenzt wnrden, von deren

seitlichen Randern ebenfalls die iiussersten Strange in den BJattstiel abgino-en

wahreiid die Mitte keine Strange nach oben entsandte. Der einfacheren

Darstelhing halber werde ich in Folgendeni die iintere Halfte der Gefass-

biindelrohre bis an den itusseren Rand der muldenformigen Einsenkung als

den wurzeltragenden Theil, die Einsenkung selbst mit den Blattpolstern

als den blatttragenden Theil des 13iindelrohres bezeiehnen. Die iiussere

Kante der Einsenkung war beiderseits durch einen stellenweise starkeren

Strang gebildet, der dem, das „;iussere S}rstem" der Gottinger Pflanze ein-

scliniirenden starkeren Strange entsprach. — Seitensprossanlagen waren sehr

reichlich vorhanden; am hinteren Rhizomende entsprachen sie an Zahl den

Rlattern ; ihre Stellung war auf den Flanken, jedoch der Oberseite etwas ge-

nahert, gerade iiber der Kante der Einsenkung am hintern Ende der Blatt-

polster (conf. V\g.), abweehselnd auf der reehten und linken Seite des Rhizoms

inserirt, derart, dass einem reehten Blattpolster cin rechter Seitenspross zuge-

horte und umgekehrt. Aeusserlich standen sie am Rhizom ungefahr in der

Mitte zweier Blatter, bisweilen auch auf die Holie des niichst hinteren zuriick-

geriickt. Dies gilt fiir das erste bis vierzehnte Blatt. y\m vordern Rhizom-

ende horte diese Regelmassigkeit auf, so fanden sich vor dem vordersten Blatt

ein Seitenspross links, zwischen eins und zwei, zwei und drei, von vorn ge-

rechnet je zwei, einer rechts, der andere links, zwischen drei und vier dagegen

keiner. Wenn in h'olgendem die Rede ist von einem Blatt und seinem zu-

gehorigen Seitenspross, so soil damit keineswegs ein genetischer, sondern nur

ein thatsachlicher, raumlicher Zusammenhang bezeiclinet werden, dessen eigent-

liche Natur ganz dahin gestellt sein mag. Diese Ausdrucksweise soil nur

grosse]
-er Verstandlichkeit der Darstelhing dienen. — Eine theilvveise Dupli-

catur eifahrt die einfache Gefassrohre zunachst nur am hinteren Ende der

Blattpolster, indem sich hier eine aus wenigen Maschen gebildete Briicke vom
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Riickeii unci hinteren Ende des Blattpolsters mm Rande der Mulde gegen den

zugehorigen Seitenspross hinzieht : es geht also abwechselnd von einem linken

Blattpolster eine solche Brtieke nach liinten links, von einem rechten nach

hinten rechts (Taf. 2, Fig. 19 b). Diese Briicke senkt sich mit ihrem

vorderen Rande meist allmahlich in die Mulde hinab, wahrend sie auf deni

hinteren Rande scharf abgegrenzt ist durch den sclirag nach liinten ver-

laufenden Grenzstraug der liintersten Maschen, von dera nach liinten und

unten keine Strange abgehen (Fig. 19, g g). Unter dieser Briicke nelimen

die Maschen der Mulde und des Blattpolsters iliren normalen Verlauf. In die

Seitensprosse selbst treten auf der ausseren Seite Strange aus deni wui'zel-

traffenden, auf der innern aus deni blatttragenden System und namentlich

der Briicke desselben ein. Auswachsende Seitensprosse nehmen \om kleinen

Durchmesser an der Insertionsstelle an sehr rasch an Dicke zu, so dass sie

1 _2 cm von derselben iliren Durchmesser schon urn das mehrfache vergrossert

haben. Das erste oder die ersten Blatter der Seitensprosse sind in der Regei

verkiimmert, Ihr Gefassbiindelsystem und die Blattpolster besitzen, nur in

viel kleinerem Maasse, vollig den Ban des Muttersprosses, an die verbaltniss-

miissig weiten Maschen der Sprossanlage ihre engen und kleinen Maschen

ohne Uebergang ansetzend (Taf. 2, Fig. 19, 20, s s). Von dem siebenten

Blatte an begann das wurzeltragende System, bisber auf die ventrale FTalfte

und die Flanken beschrankt, auf die dorsale Seite iiberzugreifen, derart, dass

sicli zuniichst vereinzelte oder ein Paar anastomosirende Strange auf die

Riickenseite vorschoben (Fig. 19, das Rothe); voui iieunten bis zwiilften Blatt

naherten sich jedesmal zwischen zwei Blattern je zwei, vielfacb gebrochene,

theilweise verzweigte Strange einander auf der Riickenseite bis auf geringe

Entfernnng; zwischen dem zwolften und dreizelmten lief ein continuirliclier,

o-ebrochener Strang von einem Rande der Mulde zum anderen. Das wurzel-

tragende System griff zunachst da, wo sich ihm ein Blattpolster niiberte, am

meisten auf die dorsale Seite iiber (conf. Fig.)- Hinter dem vierzebnteii Blatt

iiberzog es bereits die ganze Riickenseite mit unregelmassig polygonalen, grossen

Maschen und glich von nun an vollig der oberen Halfte des „iiusseren Systems"

der Gottinger Rhizome, nur wies es ab und zu mehr oder minder grosse

Liicken auf. Erne Communication zwischen dieser, durch Vergrosserung des

wurzeltragenden Systems bewirkten Duplicate und dem blatttragenden System
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fand nirgends statt. Von den Strangen der Duplicator selbst entsprangen

ebenso Wurzeln , wie von dem Bnndelnetz der Banchseite in der bei dem

Gb'ttinger Rhizom naher angegebenen Weise. Fine nnbedentende Anoraalie fand

icb nur einmal, indem namlieh von der Spitze des dreizehnten Blattpolsters

zu der des vierzehnten (Fig. 19) zwei parallele, gerade Strange verliefen. —
Die vier Blattpolster des oberen Rbizomendes standen genau einzeilig und

waren beiderseits durcb eine Briicke von der oben beschriebenen Art mit den

Randern der Mulde resp. den Seitensprossen verbunden. — Fur das Eintreten

der Striinge in den Blattstiel, das Blindenden derselben unter dem schwarzen

Kopfcben bei den radimentaren Blattern, gilt wieder genau das fiir die Gottinger

Pflanzen angefiihrte. Ebenso entsprangen von der Mulde und den Blattpolstern

— dem „inneren System" der Gottinger Pflanzen nie Wurzeln und das

wurzeltragende System betbeiligte sicli ebenfalls niclit an dem Biindelskelett

des Blattstiels. Die Striinge desselben endigten am voi'deren Itbizomende

(wo Uberbaupt das wurzeltragende System sicb erst uber die Riickenseite des

Rbizoms ausbreitete) meist blind oder setzten sicb als Wurzelstrange fort.

Das Gefassbiindelsystem des relativen Muttersprosses (Tocbtersprosses

ersten Grades) der Pflanze aus Herrenbausen begann mit einem aus

wenigen Biindeln gebildeten Robre (Taf. 2, Fig. 3), auf dem sicb zunachst

die Blattpolster unter allmahlicber Erbebung der dorsalen Seite bildeten, ab-

wecbselnd nacb recbts und links etwas steiler abfallend, dem Parencbym des

Rbizoms aber ganz eingesenkt (Taf. 2, Fig. 4 u. 5). In der Mitte dieses

Rbizoms setzten sicb die Blattpolster bereits an ihrer Basis beiderseits scharf

gegen das dorsale Biindelsystem ab, obne jedocb scbon einer muldenartigen

Vertiefung der dorsalen Hiilfte eingesenkt zu sein (Taf. 2, Fig. 6), was da-

gegen am Ende des Sprosses der Fall war; bier griff audi das ventrale,

wurzeltragende System mit einzelnen, in Wurzeln endigenden Strangen etwas

auf die dorsale Halfte aber, wiibrend vorber Wurzeln nur der ventralen Halfte

entsprangen. — Der 20 cm lange Tochterspross begann mit einem aus fiinf

Strangen gebildeten, 2 mm weiten, cylindriscben Gefassrobr (Taf. 2, Fig. 1),

das sebr rascb erstarkte und anfangs, wie der xMntterspross, die Blattpolster

als allmablicbe Erbebungen der dorsalen Halfte trug. Sebr bald indess trat

die muldenformige Einsenkung auf, die sicb rascb vertiefte (Taf. 2, Fig. 1);

aus derselben erboben sicb die Blattpolster, zunachst auf ihrem ganzen Ver-
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lauf sich nach oben verschmalernd nod abwechselnd redds mid links geneigt.

Dann nahmen sie, sich nach den Flanken bauchig vorwolbend, bedeutend an

Dicke zn, ran sich kurz vor der Insertionsstelle des Blattstiels wieder all-

mahlich zu verschmaleru (Taf. 2, Fig. 8, 9). Durch diese Verbreiterung der

Blattpolster einerseits and die Vertiefung der Mulde andererseits kamen gegen

Ende des Rhizoms auch die beiden parallelen Rohren zn Stande (Taf. 2,

Fig. 10), auf denen sich die Blattpolster erheben. Die Rohren, anfangs sehr

mg, nahmen allmahlich etwas an Dicke zn und naherten sich einander mehr

and mehr and am Ende des Rhizoms zeigte der Querschmtt ein ahnliches

Bild, wie bei der erwachsenen Pflanze, wenigstens was das sogenannte innere

System anlangt. Vom Rande der Mulde liefen vereinzelte Strange gegen die

Oberseite convergirend, theils blind, theils in Wurzeln aus, ohne jedoch vollig

bis zur Mitte der Oberseite vorzudringen, so dass ein, dem der erwachsenen

Gottinger Prlanzen analoges sogenanntes iiusseres geschlossenes System nicht

zu Stande kam. — In alien iibrigen Punkten zeigte sich vollige Ueber-

einstimmung mit den vorher beschriebenen Exemplaren.

Die Untersuchungsmethode, die zur Klarlegung des Btindelverlaufs der

erwachsenen Pflanze zur Anwendung kam, erwies sich bei den Keim-

pflanzen, der Kleinheit der Objecte halber — die Prlanzen warden Mitte

December 1880 untersucht — als unbrauchbar. Ich kochte darum einige

grossere Rhizome in verdiinnter Kalilauge, zerlegte dann das eine der beiden

starksten, nachdem vorher die das Rlrizom dicht bedeckenden Spreuschuppen

entfernt waren, durch zwei parallele Schnitte in der Richtung der Dorsi-

ventralitatsebene , das andere ebenso in der darauf senkrechten Richtung in

je drei, ungefahr gleich dicke Scheiben. Dieselben wurden, nachdem sie durch

zweitagiges Liegen in Glycerin gentigende Durchsichtigkeit erlangt batten,

einzeln mit dem Prisma bei zwanzigfacher Vergrbsserung auf Pausepapier

gezeichnet, die einzelnen so erhaltenen Theilbilder orientirt auf einander ge-

legt und daraus der Biindelverlauf zusammengestellt. Fiir die jungeren, resp.

langsamer entwickelten Pflanzchen geniigte, nach Entfernung der Spreuschuppen,

zweitagiges Liegen in Carbolsaure, um das ganze Rhizom geniigend durch-

sichtig zu machen. —
Das Gefassbiindelsystem beginnt mit einem einzigen axilen Getass-

strang (Taf. 2, Fig. 24, 25, 26), der das Rhizom ungetheilt bis zum vierten
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oder fiinften Blatt durchzieht , nach unten reichlichen Wurzeln den Ursprang

gibt und nacli oben in die von Anfang an (Taf. 2, Pig. 22, 23) streng zwei-

zeilig gestelltea Blatter je einen Strang- entsendet. Ungefahr nach dem fiinften

Blatt gabelt sicli der axile Strang, die einzelnen Aeste gabeln sich entweder

sofort oder jedenfalls naeh dem nachsten Blatt noehmals (Fig. 25, 26), so dass

sich an den primaren einzigen Strang sofort ein zimiichst kegelformiges (mit

der Spitze nach unten) , dann nahezu cylindrisch werdendes Gefiissbiindelnetz

anschliesst, das langsam aber stetig an Umfang zunimmt. Zugleich mit dem

Erstarken des Gefassbiindelsystems nimmt audi das ganze Rhizom bedeutend

an Dicke zu und zeigt bald etwa birnformige Gestalt (Fig. 26). Die beiden

Blattzeilen stehen auf clem Riicken, anfangs einander sehi- geniihert, dann,

entsprechend der Dickenzunahme des Khizoms, etwas entfernter, jedoch unter

demselben Winkel divergirend. Nach der Theilung des centralen Stranges

geht in das nachste Blatt zuniichst noch ein durchaus einfacher Strang, bald

aber (bei den folgenden) setzt sicli der Blattstrang, wenigstens an seiner Basis

(im Blattpolster), aus zwei bis drei zusammen und an einem Rhizom (Fig. 25)

gingen bereits in das zehnte oder elfte Blatt, genau liess sich dies nicht

constatiren , da der Anfang des Rhizoms abgestorben war, zwei getrennte

Strange, von denen sich der eine an seiner Basis wieder aus zweien zusammen-

setzte. Bisweilen zweigte sich zwischen je zwei Blattern, jedoch ohne eine

bestimmte Gesetzmassigkeit erkennen zu lassen, ein Biindel nach den Flanken

ab, urn dort in die, an den ungefahr fiinf Monate alien Pflanzen auch ausser-

lich sichtbar werdenden Seitensprossanlagen einzutreten. Spiiterhin traten die

Seitensprossaidagen mit ziemlicher Regelmassigkeit ,
abwechselnd rechts und

links, auf.

Conventz*) nimmt fiir die Fame ein wesentlieh aus l^lattspuren zu-

sammengesetztes Stammskelctt an, nach Untersuchungen am Vegetationspunkte

erwachsener einheimischer Formen und Sadebeck**) giebt an: „Die ein-

fachste Anordnung der Gefassbiindcl (im Farnrhizom) beobachtet man an

jungeren Keimpflanzclien , wo das axile Biindelsvstem des Stammchens von

einem S}'mpodium einstrangiger , distincter Blattspuren gebildet wird. Dies

*) Botanische Zeituug. 1875. pag. 654.

**) Encyclop. d. Xaturw. Handb. d. Bot. Bd. I. pag. 282.

46'
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muss ich nach dem, was mir die Keimpilanzeii von Pohjpodium Heradeum

zeigten, wenigstens fiir diese Form entschieden in Abrede stellen. Wir haben

liier anfangs den denkbar einfachsten Fall, einen einzigen, schwach kniefdrmig

hin und hergebogenen centralen Strang, von dem nacli oben einzelne, ungefahr

ebenso starke Blattspurstriinge abgelien. An und fur sich konnte dies eben-

sogut ein Sympodium, wie ein Monopodium sein, ja die abwechselnden knie-

formigen Biegungen scheinen mehr fiir ersteres zu sprechen. Nun zeigt aber

(Taf. 2, Fig. 24) die vordere Rhizomhaifte ein, von der sehr weit hinter dem

Vegetationspunkt liegenden Ansatzstelle des jiingsten Blattspurstranges bis

ganz nahe an den Vegetationspunkt selbst heranlaufendes einziges Biindel,

zugleich ist die Fntfernung zwischen Vegetationspunkt und der Ansatzstelle

des jiingsten Blattes so gross, dass dazwischen, wie die Vergleichung mit

alteren Pflanzchen zeigt, mindestens noch zwei Blatter angelegt werden miissen.

Die Blattspurstriinge derselben, von deren Anlage aber bis dato noch gar

nichts zu sehen, miissen sich nothwendig an das schon vorhandene centrale

Biindel nachtraglich ansetzen (resp. von demselben ausgehen), sind also auf

alle Fiille jiinger als der centrale Gefassstrang, woraus dann die Unmoglich-

keit, fiir Pohjpodium Heradeum ein aus Blattspuren zusammengesetztes Stamm-

skelett anzunehmen, unmittelbar erhellt.

Entwickelung des Gefassbiindelsystems.

Im bisherigen lernten wir das Gefassbiindelskelett der verschiedenen

Altersstufen von Pohjpodium Heradeum kennen. Nunmehr ist es moglieh,

daraus sowohl eine vollstanclige Entwickelungsgeschichte desselben herzuleiten,

als auch die Yerhaltnisse der erwachsenen Pflanze richtig zu dcuten.

Wie wir bei den Keimpflanzen gcsehen, beginnt das (iefassbiindel-

system mit einem einfachen monopodialen Strang, aus dem sich zunaehst

durch Theilung und Anastomosiren der einzelnen Strange unter einander ein

einfaches cylindrisches Biindelrohr entwickelt, von dem nach oben einzelne

oder einige wenige Strange in die einzeilig gestellten Blatter abgehen, auf den

Flanken solche in die Seitensprossanlagen, auf der Bauchseite in die Wurzeln.

Abgesehen von dem Charakter der Sprossungen , die aus ilmen herhorgehen,

ist ein Unterschied der dorsalen und ventralen Halfte zuniichst nicht vorhanden.
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Beide sind aus gleich starken Strangen, die zu gleich geformten, unregel-

massig polygonalen , etwas gestreckten Masehen zusammentreten , aufgebaut

und gelien gleichmassig in einander liber (Taf. 2, Fig. 24, 25, 26, Fig. 1, 2).

Dami erweitert sicli das Gefassrohr an den Blattinsertionen zunachst etwas

nach oben, so dass die Blattpolster als nach alien Seiten sanft abfallende Aus-

stiilpungen desselben erscheinen (Taf. 2, Fig. 4). Im niichsten Stadium be-

ginnt die Anlegung der muldenformigen Einsenkung damit, dass die Blatt-

polster, die sich rechts und links seitlich bisber convex nach aussen wiilbten

und unten gerade in das Bundelrobr verliefen (Taf. 2, Fig. 4), sich seitlich

convex nach innen (Fig. 5) erheben, so dass das Bundelrobr gleichsam von

oben nach unten zusammengedriickt erscheint. Fine eigentliche Mulde ist

aber nocb niclit vorhanden, denn zu beiden Seiten des Blattpolsters verlauft

das Biindelrohr zunachst nocb horizontal. Je nachdem (las Blattpolster der

rechten oder linken Zeile angehiirt, fallt es nach der rechten oder linken Seite

steiler ab. Mit fortschreitendem Wachsthum und damit verbundenem Frstarken

des Rhizoms tritt dann eine wirklicbe Einsenkung auf der Riickenseite ein

(Taf. 2, Fig. 6, 7), wodurch zugleich die dorsale, blatttragende Halfte sich

gegen die ventrale, wurzeltragende scharfer absetzt, Je tiefer diese Ein-

senkung wird (Taf. 2, Fig. 10, 11, 12, 13, 14), desto mehr werden die Blatt-

polster eingesenkt und treten ausserlich mehr und mehr zuriick. Von nun an

vergrossert sich die dorsale Hiilfte sehr stark, aber nicht durch Ansatz eines

neuen Stiickes, sondern derart, dass sich die Mulde immer mehr vertieft und

die Blattpolster an Starke zunehmen. Wo die Blattpolster am breitesten sind,

stossen sie (Taf. 1, Fig. 10) nahe am Ramie der Mulde wieder an die Biindel

derselben an und dann zeigt der Querschnitt zwei geschlossene Binge, ver-

bunden durch eine nach oben gewolbte Briicke (das oben als „inneres System"

Bezeichnete). Die iiusseren Halften der Range gehoren der Mulde, die inneren

und die verbindende Briicke dem Blattpolster an. Die diese Ringe mit dem

„ausseren System" verkniipfenden Bander sind die iiussersten Theile der

dorsalen Halfte (Mulde). Je nach der Stelle, an der ein Querschnitt

gefiihrt wird, erhalten wir dann, der oberen und unteren Breite des

Blattpolsters, sowie seiner Hcihe entsprechend , die verschiedenen Bilder,

indem am hinteren Ende des Blattpolsters, wo dasselbe oben am schmalsten

ist die tiefe Mulde deutlicb hervortritt (Taf. 1, Fig. 3). (und beide
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Hinge oben geoffnet and von einander getrennt erscbeinen) , dann nach

vorn vorschreitend mit der Verbreiterung und dem Herabsenken des Blatt-

polsters die Mulde an Deutlichkeit abniramt, da das Blattpolster oben an die

Mulde anstosst and so den Scbluss der beiden Kinge wieder ermoglicht

(Taf. 1, Fig. 2, 1, 10). Indem sicb ferner das Blattpolster, sicb nnten

scbliessend, frei liber der Mulde als allseitig gescblossene Rohre erbebt, urn

endlicb in den Blattstiel anszntreten (Taf. 1, Fig. 13), erbalten wir die Bilder

(Taf. 1, Fig. 9, 8, 7, 6, 5). Dttreh das Ablosen des Blattpolsters wird die

Mulde wieder deutlich, zugleicb in ihrer Mitte derAnfang des nachsten Blatt-

polsters, auf dem Querschnitt als zapfenartiger Hooker (Taf. 1, Fig. 8, 7, 6)

der der Frhebung des freien Blattpolsterendes folgt, sicb unter dem Blattstiel

an dasselbe ansetzt und an seiner Vorderseite bis zur bufeisenformigen Masche

binaufzieht, so dass direct nacb der Blattinsertion das neue Blattpolster als

einfache Ausstiilpung der Mulde bis dicbt unter die Oberfliiche des Rhizoms

emporgestiegen ist (Taf. 1, Fig. 3) (Fig. 13).

Das wurzeltragende System vergrossert sicb (lurch Ansatz eines neuen

Stiickes iiber die Rancler der Mulde binweg nacb oben mehr und mebr und

schliesst sicb zuletzt iiber den Blattpolstern, nur an der Austrittsstelle der-

selben ein kreisformiges Lock frei lassend, vollig. In diesem Stadium ent-

spricbt es dann dem friiher als iiusseres Biindelrobr bezeichneten System.

Die Vergrosserung cles wurzeltragenden Systems gebt aber viel

langsamer vor sicb, als die Ausbildung des blatttragenden, so dass

letzteres schon lange seine fur die erwachsene Pflanze charakteristische Gestalt

erlangt bat (Taf. 2, Fig. 8), bevor es zu einem volligen Scbluss des wurzel-

tragenden auf der Riickenseite kornmt. Der selbstst'andige Cbarakter beide/

Systeme als blatt- und wurzeltragendes bleibt durchaus streng gewahrt, indem

kein Theil der wurzeltragenden H'alfte Strange an die Blatter abgiebt und

ebenso an die blatttragenden nirgends Wurzelstrange ansetzen. Mit Ausnabme

des Muldenrandes, der Clrenze beider Halften, steben sie nirgends in Ver-

bindung. Daraus folgt aber audi, dass wir entwickelungsgescbicbtlicb den

Biindelverlauf von Polypodium Heracleum nicht in zwei selbststilndige Systeme,

ein mark- und ein rindenstandiges, zerlegen diirfen, sondern dass wir trotz

des complicirten Banes ein wesentlicb einheitlicbes System anzunehmen baben,

das nur durcb die Ausbreituno- der wurzeltragenden Halfte auf die Riicken-
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seite eine partielle Duplicator erf&hrt mid dessen dorsale, blatttragende Halfte

einfach durch allmiihlich fortschreitende Einfaltung nach nnten (Mukle) and

Aussackung dieser Einsenkung nach oben von stets wechselnder Intensitat in

Richtung der Holie and Breite (Blattpolster) im ausgebildeten Zustande als

selbststiindiges System ersctaeint. — Die bei der Darstellung der Berliner

Pflanze als Duplicator angefuhrte Briicke vom Rande der Mulde zam Blatt-

polster koramt ebenfalls nur dadurch zu Stande, dass das sich oben ver-

breiternde Blattpolster auf einer Seite oben an die Mulde anstosst

Der Uebergang der zweizeiligen Blattstelluug in die ein-

zeilige scheint nicht allmiihlich, sondern ziemlich plotzlich stattzuflnden, so-

weit sich nach den Verhaltnissen des Berliner Rhizoms urtheilen lasst. Hier

stellre sich das auf ein seitlich in der Grube steheudes (linkes) Blattpolster

folgende, zwar rechts von dem vorhergehenden, aber doch annahernd in die

Mitte der Grube and die folgenden stellten sich gerade vor einander (Taf. 2,

Fig. 21). Eine vorhergehende bedeutende Annahernng der Blattpolster an

die einzeilige Stellung fand dabei nicht statt, vielmehr stand das letzte, noch

der zweizeiligen Anordnung angehorige Blattpolster deutlich auf der linken

Seite der Grube. Angedeutet wird der Uebergang am Ende der Zvveizeilig-

keit dadurch, dass die bauchige Emporwolbung der Grube zum Blattpolster

zwar seitlich in derselben, aber nicht mehr schief nach aussen, sondern senk-

recht in die Plohe geschieht (Taf. 2, Fig. 20), so dass die Blattstiele suc-

cessiver Blatter nicht mehr divergiren, sondern parallel verlaufen, unci, obwohl

die Blattpolster noch vollkommene Zweizeiligkeit beobachten, die Blatter doch

schon einzeilig gestellt zu sein scheinen.

Was endlich das Verhaltniss der Blattstelluug von Mutter- and

Tochterspross anlangt, so ist darLiber Folgendes zu bemerken: besitzt der

Mutterspross zweizeilige Blattstelluug, so besitzt der Tochterspross dieselbe

zunachst ebenfalls, kann aber bei geniigendem Erstarken, wie bei Besprechung

der Vegetationspunktsverhaltnisse gezeigt werden wird, spaterhin einzeilige

Blattstelluug annehmen. Der aus dem einzeilig beblatterten Mutterrhizom

hervorgehende Tochterspross hingegen scheint fast stets mit zweizeiliger Blatt-

stelluug zu beginnen, wenn ich von dem auswachsenden Tochterspross ersten

Grades des Gottinger Rhizoms, der indess ein Kiimmerspross war, absehe.

So der auswachsende Seitenspross der Herrenhausener Prlanze, bei dem die
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sammtlichen vierzehn Blatter des Tocbtersprosses ersten Grades und die sieben

ersten des Tochtersprosses zweiten Grades Zweizeiligkeit beobachteten und

dann erst Einzeiligkeit auftrat, so der auswachsende Spross zweiten Grades

der Gottinger Pflanze und die Seitensprosse des Berliner Rhizoms. Aus alle-

dem wird darum sehr wahrscheinlich , dass ein gewisses Erstarken des

Rhizoms fiir das Zustandekommen der einzeiligen Blattstellung unumgiinglich

nothig ist.

Polypodium quercifoliuiu.

Zur Untersuchung kamen zwei diesen Namen tragende Pflanzen, ein

grosses kraftiges und ein kleines Exemplar, beide aus dem botanischen Garten

zu Strassburg. Die Diagnose von Polypodium quercifolium stimmte auf die

von mir untersuchten Pflanzeu insofern niclit, als bier die Blatter nicht ge-

stielt, sondern mit herzformiger Basis sitzend waren, ahnlich wie bei dem

Berliner Heracleum. Die Pflanzen waren iiberdies steril und so konnte leider

eine vollkommen sicbere Bestimmung niclit gemacht werden; auch passte sonst

keine andere Diagnose; ein fructiiicirendes Blatt, das eine derselben friiber zu

Strassburg getrieben batte, war iibrigens ganz normal gebaut. Dieses Polypodium

quercifolium stebt babituell dem Polypodium Heraclemn sehr nahe, doch liegt hier

zweifelsohne eine andere Pflanze vor. Die ca, 50 cm langen Blatter sincl tiefer ein-

geschnitten, die Lappen verhaltnissmassig langer und schml'tler, oben endeten

die Blatter bisweilen in eine Anzahl kiirzerer, krausgewundener Lappen, ferner

sind sie vollig glatt, sattgriin, mit reiehlichen Kalkschiippchen. Die Rippen

2. und 3. Ordnung springen lange nicht so stark vor, als bei Polypodium Heracleum,

und bleiben auch bei alten Blattern grun, die Nervate ist bedeutend feiner

wie dort und gleicht ganz der fur Polypodium quercifolium abgebildeten (Mett. fll.

hortiLips.). An dem Rhizom der kleineren Pflanze, die ganz zur Untersuchung

verwendet wurde, fehlte der hintere Theil. Das vorliegende Stuck war liberall

gleichdick, etwa 18 mm. Seine Lange betrug bis zum vordersten entfalteten

Blatt 17 cm und es trug auf dieser Strecke 16 Blatter: von da an wurde die

Spitze zur Vegetationspunktsuntersuclumg verwendet. Bis zum 11. Blatte

standen die Blatter genau einzeilig, das 4., in dessen Ilohe das Rhizom eine
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reebtwinkelige Biegung nach recbts machte, etwas nach links heransgeriickt.

Vora 12. bis 16. standen die Blatter zweizeilig, indess unter sehr kleinem

oberen Divergenzwinkel, etwa 15°, das 12. minimal nach links heransgeriickt.

Verkiimmerte Blatter traten auf, indess olme teste Regel (2, 7, 8, 15). Auf

diesen 16 Internodien kamen 11 Seitensprossanlagen, in der Mitte zwischen

zwei Blattern auf den Flanken stehend, aber in regelloser Yertheilung, vor.

Die starksten von ihnen trugen je ein rudimentares Blatt, das bei einem ans

einer eingerollten Anlage, sonst nnr aus dem abgestorbenen Blattvegetations-

pnnkte bestand. An der kleineren Prlanze standen die Blatter wie bei

Polypodium Heracleum Herrenhansen, d. h. die Flache ihrer Lamina senkrecht zur

Rhizomlangsaxe, bei der grosseren Prlanze dagegen wie bei den alteren

Polypodhim HeracleumrPftanzen, d. h. parallel der Langsaxe, and ebenso wie dort

wurde diese Stellung dnrch eine kurze naehtragliche Drehung des Blattstiels

urn 90° dicht iiber dem Rhizora hervorgenifeii; eben sich aufrollende Blatter

zeigten anch hier die Lamina qner zur Rhizomlangsaxe angelegt. — Das

kriechende, fleischige Rhizom ist von einem ungeheuer dichten Pelz von Spreu-

schuppen umgeben, so dicht, dass das Spreusclmppenkleid von Polypodium

Heracleum und aureum diinn dagegen erscheint. Von den Bpreuschuppen be-

freit, zeigte das Rhizom gelblichgriine Farbe, ungemein dicht von den Ansatz-

stellen der Paleae punktirt. Letztere, lebend wachsgelb, abgestorben braunroth,

sind lanzettlich mit herztormiger Basis, ca. 2 cm lang, von denen von Polypodium

Heracleum unterschieden durch einen minder zackigen Rand und reichlichere.

aber kiirzere, meist einzeln auf der Mitte oder am Ende, selten auf der Grenze

zvveier Randzellen und fast nie, wie dort, auf einem aus zwei vorgezogenen

Randzellen gebildeten dornformigen Fortsatz stehende einzellige Driisenhaare.

— Wurzeln traten bei der kleinen Prlanze nur auf der ventralen Hiilfte und

den Flanken sparlich auf, von ganz ahnlichem Bau wie bei Polypodium Heracleum.

aber in weit geringerer Anzahl und sehr untergeordneter Verzweigung. Der

elliptische Qnerschnitt der kleineren Prlanze mit der grossen Axe in der

Horizontalen zeigte ein einziges Grefassbiindelrohr, das oben eine sehr flache

Rhine eingesenkt trug (Taf. 3, Fig. 2), aus deren Mitte sich das miissig ge-

wolbte Blattpolster erhob, das ausserlich am Rhizom wie bei Polypodium Heradeum,

nicht her\'ortritt. — Das Gefassbiindelsystem zeigte grosse Aehnlichkeit mit

dem der jungeren Stadien von Polypodium Heracleum. Die hintersten 6 Internodien

Nora Acta XLII. Nr. 7. 47
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der kleineren Pflanze warden praparirt. Die drei ersten Blattpolster standen

genau einzeilig, das 4., an der knieformigen Biegung des Rhizoms etwas

naeh links herausgerlickt, das 5. mid 6. standen mit ihrem vorderen Elide

wieder in der Verlangerung der ersten Zeile, wahrend das hintere noch ein

wenig nach links herausgerlickt war (Tab 3, Fig. 1). Das einzelne Blatt-

polster ist aus polygonalen, wax wenig in die Lange gezogenen Maschen auf-

gebaut und steigt von liinten sanft empor, am vorne steil abzufallen, mit einer

imgef'ahr hufeisenformigen Mascbe (h), die der von Polypodium Heradeum almlich, in-

dess audi relativ kleiner mid von viel variablerer Gestalt als dort ist. Vor

derselben liegt meist nocli eine zweite etwas grossere (b') bufeisenfdrmige

Mascbe, an die sicb die Strange des michsten Blattpolsters ansetzen. Zu

beiden Seiten der Blattpolster, hart am Fusse derselben, lauft je ein etwas

starkerer Strang; (ein Oberstrang im Sinne Mettenios miisste sicb scblangen-

artig zwischen den Blattpolstern durchwinden). Sonst sind sammtlicbe Strange

ungefahr von gleicher Dicke, Die Maschen der eigentlichen liinsenkmig sowie

der Bauchseite sind polygonal gestreckt, erstere wrem'ger, letztere mcbr. Von

dem Rande der dorsalen Mulde liefen bald vereinzelte, bald mehrere Biindel

migefiihr 1 cm weit scbief gegen den Riicken vor, theils blind, tbeils in Wur-

zeln endend. Das Strangskelett der Seitensprossanlagen ist almlich wie bei Poly-

podium Heradeum, vorgezogene Hocker oder besser AusstLilpungen des

Muldenrandes (Fig. 1). Wo dieselben auszuwachsen beginnen, zeigen sie als-

Iiald das vollstandige Bi'mclelsystem des Mutterrbizoms en miniature, ohne

Uebergang sicb an die verhaltnissmassig grossen Maschen des Mutterrhizoms

ansetzend.

Die grossere Pflanze, deren II auptvegetationspunkt zu Grunde ge-

i»-ano
-en war, zeigte mehrere ansgewachsene Seitensprosse, die zum Theil im-

regelmassig iibereinander wreg gewachsen waren. Ich untersuchte den stiirksten,

15 cm lang und 3 cm dick. In der Mitte, wo er iiber ein anderes Rhizom-

stiick, diesem fest angeschmiegt, gekrochen war, zeigte er bedeutend geringere

Dicke und grossere Breite. Dieses Rhizomstiick trug funf Blatter, die Flache

der Lamina parallel der Rhizomliingsaxe in der oben angegebenen Weise.

Dieselben standen einzeilig mit minimaler Abweichung nach rechts und links

von der mathematisch genauen Einzeiligkeit. — Seitensprossanlagen waren

bier, im Gegensatz zu der kleinen Pflanze, nur zwei vorhanden, beide im
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Auswachsen begriffen. Dieselben verdickten sich aber niclit von schmaler

Insertionsstelle aus, wie bei Polypodiwm Beradeum and der kleineren Pflanze von

P. quera'folium, sondern waren dem Mutterrhizom mit breiter Basis, etwas

breiter als der Durchmesser des j ungcn Sprosses selbst, angeheftet. Dies ist

zugleich der einzige Fall, wo icli bei unverletztera Vegetationspunkte des

Mutterrhizoms kraftig aoswacbsende Seitensprosse fand. — Das Querschnitts-

bild am hinteren Ende dieses Rbizomstiieks glich im Wesentlichen clem der

kleinen Pflaiize, nur besass das Blattpolster cine bedeutendere Kobe: cine dem

entsprechende grossere Vertiefuag des muldenformigen dorsalen Tbeiles, sowie

eine sackartige Frweiterung zn beiden Seiten des Blattpolsters, wie bei Poly-

podium Heracleum, fand dagegen niebt statt: dagcgen verlief iiber dem Blatt-

polster, an den ausseren Muklenrand beiderseits ansetzend, eine eontinuirlicbe

Brttcke (Taf. 3, Fig. 5).

Das Gefassbiindelsystem dieses Rhizomstiicks zeigte nngemein grosse

Aelmliebkeit mit dem von Pohjpodium Heracleum im envachsenen Znstande

(Taf. 3, Fig. 3 u. 4). Fs war wie dort eine Watt- and wurzeltragende Halfte

vorbanden. P^benso wie dort war da, wo beide Halften zusammenstossen,

beiderseits eine parallel der Langsachse verlaufende, durcb einen etwas sfa'r-

keren Strang gebildetc, scbwache Einschnurung vorbanden , die audi zugleicb

den dorsalen, secundaren Tbeil des wurzeltragenden Systems gegen den ven-

fralen, primaren scharf abgrenzte. Die ventrale Halfte des wurzeltragenden Systems

bestand wie bei Polypodium Heracleum and der kleineren Pflaiize aus gestreckten,

vorzugsweise rhombischen oder secbs- oder fiinfseitigen, durcb starkere Strange

gebildeten Mascben, wahrend die dorsale Halfte desselben, ebenfalls wie bei Poly-

podium Heracleum, grossere, unregelmiissiger gestaltete und von diinnerenStniiigen

zusammengesetzte Mascben aufwies (Taf. 3, Fig. 3). In der Nalie der Blatt-

austrittsstelle endigten sammtlicbc Biindcl, feiner und feiner werdend und

kreisformig am den Blattstiel berum abbrechend, blind (Fig. 3). Irgendwelcber

Antheil an dem Biindelsystem des Blattstiels kam ilmen also, wie bei Polypodium

Heracleum, niclit zn. Das blatttragende S}~stem blieb sicb auf der ganzen unter-

sucbten Strecke vollig gleicb und zeigte wesentlicb dasselbe Bild wie die

kleine Pflaiize (Taf. 3, Fig. 1 u. 5): zn beiden Seiten sich an den starkeren

einscbniirenden Grenzstrang ansetzend, verlief es annahernd horizontal oder

mil' sehr schwach nach unten gewolbt gegen die Mitte, urn sich dort in den

47*
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Blattpolstern wieder zu erheben. Diese, ubrigens dem Rhizom vollig einge-

senkt, standen genau einzeilig, an ihrer Basis durcli einen etwas etarkeren

Strang beiderseits gegen den borizontalen Theil des Systems abgesetzt. Nur

die Ansatzstellen cler Blattstiele divergirten in minimaler Weise abwechselnd

rechts nnd links, die Entstehung dieser Blattstellung aus der zweizeiligen so

nocb andentend. Von hinten nacli vorn stiegen die Blattpolster allmahlich an

nnd fielen nacli vorne senkreeht ab, begrenzt, ahnlich wie bei Polypodium Heradeum,

durch eine, nur schmalere, hnfeisenfb'rmige Mascbe, die bis zur Basis des

nachstvorderen Polsters herablief. Anch auf den Flanken fielen sie scbarf ab

gegen den borizontalen Theil der dorsalen Halfte. — Die Strange der Blatt-

polster, von relativer Starke, setzten sich genan wie bei Polypodium Heradeum zn

langgestreckten , nach vorn an Grosse abnebmenden Maschen zusammen, nnd

liessen 7— 8 Strange in den Blattstiel eintreten. Die beiden star ken

Seitensprosse zeigten einen ihrer ausseren Gestalt entsprecbenden, aber von

den Seitensprossen der kleinen Pflanze nnd von Polypodium Heradeum ziemlich ab-

weichenden Bau des Gefassbiindelsystems. An Starke dem des Mutterrhizoms

wenig nachstebend, war ihr Biindelsystem an der Insertionsstelle am breitesten

und in seinem Bau mit jenem ganz conform von Anfang an. Und zwar ver-

lief das wurzeltragende System des Mutterrhizoms allseitig in das des

Tocbtersprosses (Fig. 3), dort ebenfalls das wurzeltragende System bildend,

so dass dasselbe gleicbsam als eine Ausstiilpung desjenigen des Mutterrhizoms

erscbeint; natiirlicb wurde dadurch der Znsammenbang zwischen blatt- und

wurzeltragendem System des Mutterrhizoms an der Insertionsstelle des Seiten-

sprosses aufgehoben. Das blatttragende System des Mutterrhizoms seinerseits

verlief, der Ausstiilpung des wurzeltragenden folgend und sich continuirlich

seitlich an dasselbe ansetzend, in das, dem des Mutterrhizoms ebenfalls vollig

gleichgestaltete, blatttragende System des Tocbtersprosses. Beide Seitensprosse

trugen je ein Blatt, das aber vollig rudimentar geblieben war. Blatt- und

wurzeltragendes System standen mit Ausnahme der Grenze beider durchaus

in keinem Zusammenhang und von dem blatttragenden entsprangen keine

Wurzeln oder blind endende Strange und das wurzeltragende betheiligte sich

nicht am Aufbau des Biindelsystems der Blattpolster, so dass anch hierin

vollige Uebereinstimmnng mit Polypodium Heradeum herrscht.
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Wie bei derartig analogem Bau zu erwarten, ist audi die Entwickelungs-

geschichte desselben der von Polypodiwm Heracleum sehr ahnlich, indess doch

liicht vollig gleich. Hier wie dort haben wir, wenn ich von den ersten Stadien,

die mir bei Polypodiwm quercifolium leider fehlten, absebe, zunachst ein einfaches

cylindrisches Biindelrobr, von dessen ventraler Halfte Wurzeln, von dessen

dorsaler Blatter entsprangen. Die Complication tritt bier wie dort durch

Uebergreifen des wurzeltragenden Systems auf die dorsale Seite einerseits

und reichere Entwickelung des blatttragenden andererseits ein, das durcb den

volligen Scbluss des ersteren zum inneren System wird. Es ist hier wieder

bei der envaehsenen Pflanze wie bei Polypodium Heracleum der ventrale Tbeil des

wurzeltragenden Systems und das blatttragende das primare Element, ent-

sprecbend dem einfacben Biindelrobr der jungen Pflanze, das erst durcb den

Scbluss des wurzeltragenden auf der Riickenseite eine partielle Duplicatur

erhalt. Bei der geringen Entwickelung des blatttragenden Systems lassen sich

hier in entwickeltem Zustande die urspriinglichen Verhaltnisse viel leichter

wiedererkennen und die theoretische Deutung des Ganzen ist viel anschaulicher.

Wir haben also entwickelungsgeschichtlich audi fur Polypodium quercifolium ein

wesentliches einheitliches System, das aber ebcnfalls, wie bei PolypodiumHeracleum,

in zwei, durch ilire Functionen scharf getrennte Hiilften zerfiillt. Wahrend aber

bei Polypodium Heracleum znnachst das blatttragende System eine reicbe Entwickel-

ung erfahrt und scbon lange in der fiir die erwachsene Pflanze cbarakteristischen

Gestalt ausgebildet ist, bevor das sehr langsam nach oben \orriickende wurzel-

tragende System sich auf der dorsalen Seite schliesst, zeigt umgekehrt

Polypodium quercifolium ein rascheres Uebergreifen des wurzeltragenden bei sich

annahernd gleichbleibendem blatttragendem System. Denn bei letzterem nimmt mit

fortschreitendem Erstarken des Rhizoms eigentlich das Blattpolster nor an

Ho be zu, und die muldenformige Vertiefung zu beiden Seiten desselben, die

schliesslich zu den beiden Rohren fiihren sollte, unterbleibt vollig; ferner bleibt

auch das Blattpolster auf seinem ganzen Langsverlauf (Fig. 4) von annahernd

derselben, im Yerhiiltniss zur Dicke des Rhizoms geringen Breite, so dass

successive Querscbnitte durch ein Internodium, abgesehen von der etwas ver-

schiedenen Hohe des Blattpolsters , vollig gleiche Bilder zeigen. Ob vielleicht

doch noch spater das blatttragende System sich hier reicher entwickelt, muss
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ich dahingestellt sein lassen, doch glaube ich, dass der sich im Wesentliclien

gleichbleibende Bau an dem mir zur Untersuchung vorliegenden Materiale

kaum zu einer derartigen Vermuthung berechtigt, zuraal, da die Pflanze

bereits fructificirt hat.

Polypodium taeniosum.

Mettenius*) rechnet diesenFarn zu denen mit zweizeiligev Blattstellung;

doch fuhrt er an, dass er „zuweilen" die Blatter in drei oder vier Zeilen auf

dem Riicken des Stammes angeordnet fand mid dann mir die Blatter der

aussersten Zeile mit Seitensprossen versehen waren. Weiteres iiber diese

interessante Blattstellung giebt er nicht an. — Die von mir untersuchten

Pflanzen batten folgenden Bau : Die Bauchseite war dicht von kahlen, starren,

mit sehr machtiger Faserscheide versehenen Wurzeln bedeckt, die nur auf

eine kurze Strecke von ihrem Vegetationspuiikt riickwarts mit einem Pelz von

Wurzelhaaren bedeckt waren; auf der ganzen dorsalen Halfte standen Blatter,

aber nicht zweizeilig, sondern dicht gedriingt in Parastichen, wiihrend sich

die Orthostichen kaum und immer nur auf kiirzeren Strecken verfolgen lassen

(Taf. 3, Fig. 6), ausserdem noch durch Kriimmungen und Torsionen des

Rhizoms noch mehr verwischt werden. Nur die den Flanken am meisten

genaherten Blatter besassen Seitensprosse , die indess nicht regelmiissig vor-

handen waren; audi standen die jeweils den Flanken am meisten genaherten

Blatter keineswegs in einer einzigen Orthostiche, da die (xliederzahl in den

Schragzeilen wechselte. Die Seitensprosse selbst stehen, wo sie iiberhaupt

auftreten, deutlich auf den Flanken des Rhizoms. Hire Stellung zur Blatt-

insertion ist die von Mettenius angegebene: „hinten und unten von der Blatt-

insertion und zwar unmittelbar hinter derselben." —
Die Preparation des Gefassbiindelverlaufs wurde sehr erschwert durch

eine grosse Menge dem parenchymatischen (Trundgewebe eingebetteter Scler-

enchyinparthien von 1 — 3 mm Liinge und der Dicke eines Pferdehaai'es.

l
) Mettenius, Ueber Seitonknospen bei den Farnon. Abli. d. Konigi. Siiclis. Gesellsch.

d. Wiss. Bd. VII, pag. 611.
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De Bary*) giebt eine Bemerkung liber derartige Gebilde: „Isolirte braun-

Miutige Sclerenchymbiindelchen oder selbst vereinzelte Fasern sind im Paren-

ehym der Fame bier and da beobacbtet. Kleine, nor wenige Fasern starke,

oben and unten im Parenchym blind endigende Strange oder vereinzelte

Fasern dnrchziehen der Lange naeb das Parenchym im Khizom von Pteris-

aquilina, Polypodium Lingua, Osmunda regalis mid andere." Ich fand der-

artige Gebilde bei den kriechenden Polypodien ziemlieb verbreitet and zwar

bei: Polypodium musaefoliwn, repens, Phijllitidis, leiorhizon and longissimum

sowie taeniosum. Dieselben erwiesen sicb iibrigens bei mikroskopischer Unter-

suchung nicbt als Faserzellen, sondern als normale Parenchymzellen, deren Wan-

dnng partielle Sclerose erlitten, meist derart, dass zwei bis drei oder mehr Zellen

an den aneinander stossenden Wanden nngebeuer stark verdickt waxen. Die

Verdickung verlief aber nnr selten in den nicbt verdickten Tbeil der Wandnng

allmablicb liber, meist bracb sie scbarf ab. Bisweilen nnterlag ancb cine

ganze Zellgruppe (Taf. 3, Fig. 9) derartiger Sclerose; daim waren die mitt-

leren Zellen, den iibrigen an &rosse bedeutend naclistebend, bis zu volligem

oder beinabe volligem Scbwinden des Lumens verdickt and die Menrbran der

daran grenzenden in der oben cbarakterisirten Weise, In der sclerotiscben

Wandnng verliefen zablreicbe meist einfacbe, selten verzweigte Tiipfel. Der-

artio-e Zellen standen gewobnlicb ancb zn mehreren vor einander and es

.erscbien der verdickte Tbeil des ganzen Complexes als die scbwarze, ross-

baarabnlicbe Faser. Dieselben bilden sicb sebr triibe and rascb ans, 5—8 mm

binter dem Vegetationspnnkte waren sie stets vorhanden. —
Gleicher Weise wie darcb seine anssere p]rscbeinnng stebt Polypodium

taeniosum ancb dnrch sein Gefassbiindelsystem als vermittelnde Form da

zwiscben den Farnen mit zweizeiliger und denen mit spiraliger Blattstellung.

Dieser eigentbiimlicbe Farn besitzt ein einfacbes Biindelrobr, das dentlieb in

einen dorsalen and ventralen Tbeil zertallt. Die Strange der dorsalen llalfte

(Taf. 3, Fig. 7, 8), die etwas starker als die der ventralen llalfte sind,

treten wie bei Aspidkmi filix mas oder Aspidium fdix femina zn rbombischen

Mascben znsammen. Ueber jeder dieser Mascben stebt ein Blatt. Die fiir

dasselbe bestimmten Strange entspringen aber nicbt, wie bei Aspidium filix

*) Vei'gleichende Anatomic pag. 445.
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mas, vom Rande der ganzen Blattliicke, noch anch geht, wie bei Aspicl'mm

filix femina, ein einziger spater sich theilender Strang vom hinteren Winkel

der Masche in das Blatt ab, sondern vom hinteren Viertel der Masche (der

hinteren Halfte der beiden unteren Rander) (Fig. 7) entspringen drei bis fiinf

Strange. Dieselben verlaufen sehr Each iiber der Masche (Fig. 8) bin and

ziemlich weit nach vorn, anastomosiren dann and gabeln sicli theilweise.

Gleichzeitig erheben sie sich im sanften Bogen and treten meist als sieben

getrennte Strange in den Blattstiel ein. Das Blattpolster selbst steht, wie

Fig. 8 zeigt, auf der Mitte zweier genau vor einander liegender Maschen

(in dem aufgerollten Cylindermantel, Fig. 7, ist der untere Theil der Blatt-

spurstrange verkiirzt gezeichnet, urn das Bild iibersichtlicher erscheinen zu

zu lassen). Die ventrale Halfte des Getasscylinders besteht aus etwas diinneren

Strangen, die zu einem unregelmassigen Netzwerk gestreckter, polygonaler

Maschen in der normalen Weise der kriechenden Polypodiaceen sich ver-

einigen. Die Maschen der Unterseite sind betrachtlich kleiner als die rbom-

bischen der dorsalen. Beide Halften gehen ziemlich unvermittelt ineinander

iiber (Taf. 3, Fig. 8). Auf der Grenze beider Halften entspringen die Seiten-

sprossanlagen als kleine, etwa halbkugelige Hocker; es treten in dieselben

ungefahr drei bis vier getrennte Strange ein, die olme teste Regel theils von

den obersten Maschen der ventralen Halfte, theils von der iiusseren Halfte

der aussersten dorsalen rhombischen Maschen, theils von dem iiussersten

Blattspurstrang selbst, von dem mitunter nocb ein Anastomosenstrang (a) sich

nach dem Grenzstrang beider Halften abzweigt, ibren Ursprung nehmen. —
Wir haben also bei Polypodium tamiosum in der dorsalen Halfte des Gefass-

cylinders den ausgesprochenen Charakter des Bundelverlaufs eines spiralig

allseitig beblatterten Farnrhizoms, wahrend die ventrale Halfte ebenso genau

dem normalen Typus der kriechendem Polypodiaceen mit zweizeiliger Blatt-

stellung entspricht.

Auf eine Entwickelungsgeschichte dieser Phanze muss ich bier leider ver-

zichten, da mir kein jiingeres Material znr Verfiigung stand und eine Sporeu-

kultur, da die Sporen erst einige Monate nach der Aussaat zu keimen be-

gannen, zu langsam vorriickte. Ebenso muss ich dahingestellt sein lassen,

ob vielleicht der Farn in seiner Jugend mit einer zweizeiligen Blattstellung

beginnt. Auswachsende Seitensprosse scheinen nur bei oberflachlicher Be-
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trachtung darauf hinzudeuten, indem an solchen schwacheren Sprossen an-

scheinend auf eine knrze Strecke zweizeilige Blattstellung auftritt Genauere

Untersuehung zeigt aber audi hier sclion deutlich die Anordnnng in mehr-

gliederigen Parastichen, doch zahlen dieselben Immerhin weniger (xlieder, als

die des Mutterrhizoms, iiberdies bleibt eine Anzahl der Blatter rudimentar, so

dass solche Sprosse auf den ersten Blick wold fur zweizeilig beblattert gelten

konnen.

Die iibrigen, spaterhin nocb zur Besprechnng kommenden Formen be-

sitzen sammtlich den normalen Polypodiaeeen-Bau und bieten, was ibren

anatomischen Aufbaa anlangt, insofern wenig Interesse, als die Abweichungen

der einzeluen Formen von einander verhaltnissmassig gering sind and das

Gesammtbild, cylindrisches Biindelrobr mit aufsitzenden, ausserlich am Rbizom

hervortretenden, von binten naeb vorn ansteigenden, auf den Flanken und be-

sonders vorn steil abfallenden Blattpolstern, ungeandert lassen. Praparirt liabe

icb nur den Biindelverlauf von Polypodiiim vulgare, aureum und musaefolium

und kann, was denselben anlangt, auf die von Mettenius*} gegebenen Be-

schreibungen venveisen, die icb im Wesentlichen bestatigt fand
;
nur konnte icli

den zwiscben den Blattzeilen verlaufenden
,

„durcb Starke ausgezeiehnetenu

sogenannten „Oberstrang" bei keiner der drei Formen als solcben erkennen;

vielmekr besassen alle Strange ungefahr gleiche Starke und nur die zu beiden

Seiten der Blattpolster verlaufenden waren durcb etwas betracbtlicbere Dicke

ausgezeiclmet, so dass dadurcb aucb hier eine Tbeilung des Systems in blatt-

und wurzeltrao-endes angedeutet wurde.

*) Mettenius, Angiopteris. Abh. (1. Konig'l. Sachs. Gesellsch. d. Wiss. Bd. VI.

Nora Acta XLII. St. 48
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Nachdem so in Vorstehendem der anatomische Aufbau and theilweise

die Entwickelang desselben bei einigen krieehenden , dorsi ventral gebauten

Polypodien betrachtet wurde, wende icb mich nnnmebr zur Untersuchung der

zweiten Frage: Wie, d. b. in welcber Stellung werden die Blatter

(und Seitensprosse) bei diesen Formen am Vegetationspunkt der

Hauptaxe angelegt?

Wie oben erwalmt, nach Hofmeister auf den Flanken, also radiar,

wenigstens bei den krieehenden, zweizeilig beblatterten; erst durcb nach-

tragliche Versehiebung , bewirkt durcb fast ausschliessliches Wachstbum der

Bauchseite, soil die definitive dorsiventrale Stellung zu Stande kommen. Fiir

Polypodium taeniosum erscbien ein derartiges Verbalten schon aus mecbaniscben

Griinden sebr unwabrscbeinlich , da ja die von mir untersuehten Exemplare

niebts weniger wie zweizeilig beblattert waren.

Bei der Bespreclmng dieser Verbaltnisse werde ich von Polypodium

taeniosum ansgehen, das vermoge seines eigenthiimlichen Banes ein ausge-

zeichnetes Mittelglied darstellt, das die bisber unvermittelte Kluft zwischen

den radiaren , spiralig allseitig beblatterten Farnen und den dorsiventral ge-

bauten mit zweizeiliger Blattstellung aufs Scbonste iiberbriickt, denn wir

brauchen uns nur die Blattparastichen aucb auf die ventrale fialfte ausgedehnt

zu denken, urn einen radiaren, spiralig allseitig beblatterten Farn zu erbalten,

andererseits die Gliederzabl der Parastichen auf zwei zu reduciren und dann

haben wir den dorsiventralen , zweizeilig beblatterten Typus. Nach diesem

einen Extrem sollen dann Vertreter des normalen Typus betrachtet werden.

;Ms solcbe warden gewiiblt: Polypodium vidgare, aureum, musaefolimn, reopens,

PhyMitidis, Gymatodes, neriifolium, leiorhizon, longissimum, ireoides, loriceum

and decurrens. Zuletzt kommen wir dann in Polypodium quercifolium und

Heradetmi, die in der Jugend zweizeilig, erwaebsen einzeilig beblattert sind,

zu dem anderen Extrem in der Reihe der dorsiventral gebauten Fame.

Zur Klarlegung dieser Verhaltnisse warden zwei Metboden angewendet:

einmal und bauptsacblich Quersclmitte, senkrecht zur Rbizomlangsaxe gefiihrt.

Um die Praparate genau orientiren zu konnen, wurde auf der Unterseite des

Rhizomendes mit dem Rasirmesser ein Einschnitt bis nabe an den Vegetations-
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punkt heran gemacht, mijglicbst genaa in der Richtang der den Winkel der

Blaftzeilen halbirenden Ebene (Symmetrieebene des Rhizoms). Dadurch wurde

es ermoglicht, aus mehreren Schnitten eine genaue und orientirte Projection

sammtlicher Anlagen in der Nahe des Vegetationspunktes auf cine zur

Rhizomlttngsaxe senkrechte Ebene herzustellen , indem die successiven Quer-

sclinitte bei einer VergrSssenmg 20:1 mit Hilfe des Prismas derart fiber

einander gezeichnet warden, dass sieb die Einscbnitte auf der ventralen Seite

o-enan deckten. Die so erbaltenen Bilder zeigten, lauter gelungene Praparate

natiirlich vorausgesetzt, die Stellangsverhaltaisse sammtlicher Anlagen aufs

Klarste und Unzweidentigste. Die zweite Metbode, hauptsachlich da angewendet

wo die Ausfiihrung der ersten aus technisclien Grtinden auf Schwierigkeiten

stiess, namentJicb bei zu geringer Starke des Rhizoms und bei den Formen,

deren Spreuschuppen auf der Mitte ihrer zur Oberflache senkrechten Scheide-

wiinde cine starke schwarzbraune, sklerotiscbe Lamelle besitzen, wodurch gute

Querschnitte schr erschwert werden, berubte auf successive!] Langssehnitten,

genaa der (horizontalen) Dorsiventralitatsebene parallel gefiibrt. Dieselben

warden dann mit Hilfe des Prismas bei der gleichen Vergrosserung auf Pans-

papier gezeichnet und dann orientirt, die untersten zuerst, derart ubereinander

gezeicbnet, dass der nachst obere Schnitt ein wenig gegen den nachst unteren

zuriickgeriickt wurde. Zur genaueren Orientirung dienten dabei die in den

einzelnen Schnitten befindlichen GefassbUndelstueke. Die so erbaltenen Bilder

(ungefahre Horizontalprojection) standen zwar den ersterwahnten an Uebersicbt-

lichkeit etwas nach, geniigten aber zur Erkennung der fraglicben Verbaltnisse

vollkommen. Bei beiden Metboden war iibrigens nocb auf einen Umstand

Riicksicbt zu nebmen, namlicb auf die in den meisten Fallen vorbandene Auf-

wartskriimmung der Rhizomliingsaxe an ibrem vordersten Ende, bewirkt durcb

starkeres Langenwacbstbum der ventralen Rhizomhalfte. Dieselbe entspracb

in den extremsten Fallen einem Winkel von ca. 60 °. Darum mussten Quer-

schnitte unter dem Complementarwinkel, Langsschnitte unter demselben Winkel

gegen die Hauptricbtung der Rhizomlangsaxe gefiihrt werden und bei den

Eangsschnitten das bintere Ende etwas dicker gemacbt werden, urn eine mbg-

licbst der natiirlicben Stellung entsprecbende Projection zu erbalten. Bei den

Querschnitten dagegen war es nicht notbig, dieselben auf der Bancbseite etwas

dicker zu machen, da bier meist 1—3 successive Schnitte scbon geniigten.

48*
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Polypodium taeniosum.

Hier warde vorzugsweise die zweite Methode angewendet, da die Spreu-

sehuppen den far gute Liingssclinitte erwahnten ungiinstigen Ban besassen nnd

die jiingsten Anlagen nicht im Grande einer trichterfdrmigen Vertiefung

der Rhizomspitze sassen, so dass sich, olme jene zn verletzen, die Spreu-

schuppen vorher niclit entfernen liessen. Der Hauptvegetationspunkt ist einzig

und allein dnrch die ilm bedeckenden Spreuschuppen geschiitzt, die iibrigens

dnrch die sklerotische Verdickung der Mitte ihrer znr OberflJLche senkrechten

Wande, die die gauze Schuppe mit einem gesehlossenen Netze durchzielit, be-

dentende mechanische Festigkeit erbalten. Da das Rhizom oberirdiscb kriecht

geniigt dieser Schntz audi vollkommen.

Denkt man sich durcb die Stammscbeitelzelle von P. taeniosum eine

der Dorsiventralitatsebene parallele Ebene gelegt (Tangentialebene an die

schwach aufwarts gekriimmte Rhizomkingsaxe in der Scheitelzelle) , so findet

man, dass die Stammscheitelzelle selbst am tiefsten liegt, d. b. unterbalb und

in dieser Ebene liegen keine weiteren Vegetationspnnkte. Dieses Resultat

wurde dadurch gewonnen, dass der erste in der oben angegebenen Weise ge-

fiihrte Langsscbnitt, von unten an gerechnet, der einen Vegetationspunkt ent-

bielt, durcb den Stammvegetationspunkt und nor durcb diesen ging. Das

Rbizomende wurde von diesem Scbnitt an aufwarts in 40 Liingssclinitte zer-

legt, von denen die letzten 10 bedeutend clicker waren, da bier keine ganz

jungen Anlagen melir erwartet wurden. Diese Scbnitte warden von unten

anfangend numerirt. Dabei ergaben sich fur sammtlicbe vorbandenen Blatt-

und Bprossanlagen (mit vomischen Ziff'ern bezeicbnet) folgende Abstande von

der zur Dorsiventralitatsebene normalen und durcb die Rbizomlangsaxe geben-

den (Symmetric-) Ebene (bei zwanzigfacher Vergrosserung) : Stammscbeitel in

Schnitt 1 , 2 und 3, mit der Mitte auf der Grenze zwiscben 1 und 2 ; I in

Scbnitt 4 und 5, mit der Mitte auf der Grenze beider, 10 mm recbts; II auf

5, 6, 7, 8, mit der Mitte in 6, 5 mm recbts ; III auf 7 und 8, mit der Mitte

auf der Grenze beider, 8 mm links; IV auf 7, 8, 9, 10 und 11, mit der

Mitte in 9, 43 mm recbts; V auf 10 und 11, Mitte 10, 7 mm links; VI auf

10 und 11, Mitte die Grenze beider, 18 mm rechts; VII auf 21—27, Mitte
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ca. 24, 6 mm rechts; VIII auf 24—33, Mitte ca. 30, 21mm links; IX Mitte

ca. 37, 38 mm rechts; X Mitte ca. 37, 46 mm links; XI Mitte ca. 40,

2] mm links. In der Stellung dieser Anlagen lasst sich bereits die spatere

Anordnmig in Parastichen erkennen (Taf. 3, Fig. 12), dock soil keineswegs

gesagt sein, class sich die jungen Blattanlagen bei ihrer Weiterentwickelung

in die dort angedeuteten Parastichen gestellt batten, vielmehr lassen sich bei

der relativen Entfernung, in der die Anlagen bier noeh steben, ebenso gut

auch andere constrniren und die definitive und dcutliche Anordnmig in Schrag-

zeilen erfolgt ja audi erst, wenn die entfernten Anlagen durcb Verbreiterung

beim Auswachsen sich einander nahern und sich durcb gegenseitigen Druck

in Contactlinien ordnen. Ebenso giebt audi die Bezifferung nur im Allge-

meinen die Reibenfolge ihrer Entstebung an, da die Scbnitte tucht iiberall

mathematiscb gleich dick sind und die ausseren Blatter weniger Liber die

Dorsiventralitatsebene emporgeboben werden als die inneren; docb das geht

mit Sicherbeit daraus bervor, dass erstens sammtliche Anlagen dorsal ent-

stehen, sowie dass sie von Anfang an nicbt in zwei Zeilen, sondern allseitig

auf der oberen Halfte der llbizomspitze angelegt werden. Dass an der er-

wacbsenen Pfkiize die Seitensprosse vollig auf den Flanken, bisweilen sogar

ziemlicb tief (scbon auf der ventraleD Halfte) inserirt sind, darf una nicbt

Wunder nebmen, da sie bei vorschreitendem Wacbstbum als Endglieder der

Schragzeilen natiirlich am meisten nacb unten riicken. Controluntersuchungen

an anderen Rbizomspitzen bestatigten die dorsale Anlage slimmtlicber 131atter

und Seitensprosse.

Polypodmm taeniosum besitzt also nicbt nur dorsiventralen Ban, sondern

auch dorsiventrale Verzweigung, da die Bedingung, dass die Stellung der seit-

licben Glieder scbon am Vegetationspunkte dorsiventral sei, erfiillt ist. Die

Anlagen steben ferner scbon am Vegetationspunkt in einer der definitiven

Stellung entsprecbenden Weise und nur aus mecbaniscben Griinden treten

nachtragliche, relativ geringe Verscbiebungen ein.

Polypodium vulgare.

Das Material hiervon wurde Anfang December 1880 auf moosbewacbse-

nen Sandsteinfelsen im Walde gesammelt. Ich fiihre dies an, da ja der immer-
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hin mogliche, allerdings nicht wahrscheinliche Fall zu beriicksichtigen ist, dass

outer anderen Vegetationsbedingungen wachsendes oder zu anderen Zeiten ge-

sammeltes Material sicli in der bei Hofmeister gesehilderten Weise verhalten

konne. Fiir die Warmhausfarne gilt diese letztere Moglichkeit nicht, da die-

selben unter beinahe unveranderten Vegetationsbedingungen das gauze Jahr

hindurch wachsen, nur im Winter mit etwas geringerer Intensitat. Bei diesem

Farn, an dem ich die Stellungsverhaltnisse am Vegetationspunkt zuerst nnter-

suchte, weil mir bier Material in beliebiger Menge zu Gebote stand, begann

ich mit Langsschnitten parallel der Dorsiventralitatsebene durch das Bhizom-

ende. Dabei erhielt ich mindestens zwei, meistens drei, bisweilen audi vier

Vegetationspunkte in successiven Schnitten und zwar niemals, vorausgesetzt,

dass der. Schnitt genau in der angegebenen Eichtung gefiihrt wurde, zwei

Vegetationspunkte, median getroffen, in derselben Horizontalebene; meist folgten

sie in successiven Schnitten ; zuweilen lagen auch zwischen zwei Vegetations-

punkten (reap, deren Scheitelzellen) ein oder zwei Sclmitte ohne Anlagen, ent-

sprechend dem geringeren oder grosseren Alter der letzteren. Dabei lagen die

Blattanlagen stets hoher als die Stammscheitelzelle rechts oder links oben von

derselben. In einigen dickeren Schnitten, die zwei Vegetationspunkte zugleich

getroffen batten, entbehrte doch stets einer derselben der deutlichen Scheitel-

zelle, die dann, falls der Schnitt die Scheitelzelle des Stammes enthielt, stets

in dem n'achst hoheren gefunden wurde ; falls er dagegen die Blattscheitelzelle

traf, lag die des Stammes in dem nachst tieferen. Dass ich ziemlich genau

in der geforderten Weise geschnitten, bewies mir einmal der Umstand, dass

ich nie die Scheitelzelle der Blattanlage tiefer stehend traf, als die des Stammes

und dann die Thatsache, dass auf absichtlich etwas schicf gefiihrten Schnitten

mehrmals zwei Scheitelzellen, median getroffen, in einem und demselben Schnitte

lagen. Eine Verwechselung von Stamm- und Blattscheitelzelle ist dabei aus-

geschlossen, da beide leicht von einander an der Stellung des ihnen zugehorigen

Vegetationspunktes zu unterscheiden sind. Der Stammvegetationspunkt liegt

stets in der Mitte einer niehr oder minder tiefen, uhrglas- bis trichterformigen

Grube als starker oder schwacher vorspringender, von jungen Spreuhaaren

clicht bedeckter, stumpf conischer Hocker, wahrend die Blattanlage excentrisch,

dem Rande der Grube mehr genahert liegt und, abgesehen von den aller-

jiingsten Stadien, sich auch durch ihre Gestalt leicht von dem Stammvegetations-



Ban, unci Versiveigmg einiger dorsiventral gebauter Polypodiaceen. (p. 47) 379

punkt unterscheidet. Sie gleicht dann, durcli grb'ssere Schlankheit vor jenen

ausgezeichnet, einem spitz eren Kegel, entsprechend dem in Richtung ihrer

Langsaxe am energisclisten vorschreitendem Waclisthnm, wahrend bei dem

fiacheren Stammvegetationspunkt das Dickenwaehstlmm bedeutend iiber das

Langenwachsthum piiivalirt, da ja das Rliizom dicht hinter dem Hauptvege-

tationspunkt schon seinen normalen Durchmesser erlangt. Aeltere Blattanlagen

sind sofort durcli ihre bedeutende Grcisse kenntlicli. Einen weiteren Beleg fur

diese Angaben boten Quersclmitte durcli das Rhizomende, von denen ein be-

sonders gelungener diese Stellungsverhaltnisse sehr deutlicb zeigt (Taf. 4,

Fig. 6). In der Mitte und am tiefsten steht die Scheitelzelle des Stammes,

reclits von derselben, betiiiclitlich biiher angelegt, die Scheitelzelle desjiingsten

Blattes, links, noch holier, im irrationalen Langsschnitt getroffen, der Vegetations-

punkt des zweitjiingsten Blattes, im Herausriicken aus der Grube begriffen

;

l'echts, ganz oben endlich, der Vcgetationspunkt des drittjiingsten Blattes, aus

der Grube lierausgeriickt und an seiner Basis durchsclinitten. Dieser letztere

war audi schon ausserlich mit blossem Auge nacli Kntfernung der einhullenden

Sprenschuppen an der Rhizomspitze sichtbar (Taf. 4, Fig. 4, 5). Dass wil-

es hier wirklich mit drei Blattanlagen zu than haben und dass nicht etwa

Seitensprossanlagen mit unterlaufen sind, dies zeigen einmal die Stellungsver-

haltnisse der beiden iiachstlioheren Blatter (Taf. 4, Fig. 5) ;
dann waren ausser

diesen vier Vegetationspunkten keine weiteren am Rhizomende vorhanden, denn

weder die vorausgehenden noch die folgenden Schnitte enthielten Vegetations-

punkte (ausgenommen die zu Blatt 2 mid 3 gehiirigen Theile)
;
Seitensprossen

endlich fanden sich niemals in der Ebene der Blattzeile selbst. Dass solche

demnach an diesem Rhizomende ganzlich fehlten, darf una weiter nicht beirren,

denn sie sind bei Polypodiimi vulgare keineswegs regelmassig zwischen zwei

Blattern vorhanden, sondern sie fehlen bald einzelnen, bald audi einer griisseren

Anzahl successiver Internodien ganzlich. Was ferner den moglichen Einwand

gegen die Blattnatur dieser 3 Anlagen betrifft, — denn das bisher dafiir an-

gefiihrte gilt natiirlich in Strenge nur unter der Voraussetzung durchaus zwei-

zeiliger Blattstellung — , der sich auf die Ilofineister'sche Angabe*), bei Poly-

podmm vulgare schwanke hautig die Blattstellung unstlit zwischen »/, und %

*) Gefassoryptogamen Ed. IL pag. 652.



380 Ludwig Klein, (p. 48)

stiitzt, so muss ich dagegen anfiilireo, dass ich bei etwa fiinfzig Rhizomen, die mir

zur Untersuchung vorlagen, stets nor streng zweizeilige Blattstellung vorfand,

so dass mir bei Hofmeister eine Verwechselung der auch hier nicht selten

vorkommenden rudimentar gebliebenen Blatter mit jungen Seitensprossanlagen

vorznliegen seheint, denn auch ans den 1. c. Tat'. 0, Fig. 11, 12, 13 angege-

benen Figuren kann ich mich noch keineswegs von einer stellenweise drei-

zeiligen Blattstellung iiberzeugen, da Blattpolster und Seitenspross sich dort nicht

mit geniigender Scharfe unterscheiden lassen. Der auffallende Umstand, drei

Blattanlagen so nahe bei einander zu finden, erklart sich moglicher Weise

daraus, dass die Rhizome am Ende der Vegetationsperiode gesammelt warden.

Bei Sachs *) finde ich die Angabe, dass bei Polypodium vulgare, sporodocarpum

und anderen kriechenden Farnen das fortwachsende Stammende zuweilen dem
Anheftungspunkte der jiingsten Blatter weit vorauseile und dann nackt er-

scheine. Fine nahere Angabe, ob sich dies nur auf die mit blossem Auge
schon ausserlich bemerkbaren Blatter und Blattanlagen oder auf alle Blatt-

anlagen iiberhaupt bezieht, fehlt abei-. Bei sammtlichen untersuchten Rhizom-

enden von Polypodium vulgare fand ich, wie erwahnt, stets junge Blattanlagen

in der Nahe der Stammscheitelzelle vor, niemals fehlten sie ganzlich. Fur

makroskopische Betrachtung dagegen erschien das Rhizomende hiiutig nackt,

da die jiingsten Blattanlagen stets viillig unter Spreuschuppen versteckt liegen.

Bevor ich indess die Pflanze wiederholt und zu den verschiedensten Zeiten

auf diesen Punkt untersucht, mb'chte ich dariiber noch kein dehnitives Urtheil

fallen. Polypodium sporodocarpum aber gehort zu den Warmhausfarnen mit

continuirlicher Weiterentwickelung und bei diesen, soweit ich sie untersuchte,

fand ich zwar fiir ausserliche l'>etrachtung das Rhizomende hantig nackt, da-

gegen stets mit mehreren mikroskopischen Anlagen am Scheitel.

Diese Angaben liber die Blattanlage warden durch eine grossere An-

zahl von Querschnitten durchweg bestatigt und stets standen auch etwa vor-

handene Seitensprossanlagen , unter einem betrachtlich grb'sseren Winkel als

die Blattanlagen divergirend , holier als die Stammscheitelzelle. Querschnitte

durch den Scheitel der Seitensprossaidagen zeigten hiiutig ausser dem Haupt-

vegetationspunkt noch die Anlage eines Blattes, dass ebenfalls, soweit es sich

*) Lehrbuch. 4. Aufl. pag. 422.
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erketraen Hess, stets holier als ersterer stand. Mit derselben Genauigkeit wie

bei den Rhizomenden liess sich hier nicht operiren, da die Symmetrieebenen

von Hauptrhizom nnd Seitensprossanlage, wie auswachsende Seitensprosse

zeigen, gewShnlich nicht ganz parallel zu sein pflegen und sich die Seiten-

sprosspraparate danun durch einen Einschnitt auf der ventralen Seite nur an-

nahernd orientiren liessen. Die sammtlichen Blattanlagen einer Zeile liessen

sich weitans in den meisten Fallen mit dem Hauptvegetationspunkt und dem

ersten ausgebildeten Blatte derselben Zeile in der Vertiealprojection durch erne

gerade Linie verbinden, selten durch eine mit der Convexitat nach oben ge-

richtete, leicht gekriimmte, niemals aber durch eine mit der Convexitat abwarts

gekriimmte Linie mit der starksten Kriimmung in der Nahe des Vegetations-

punktes, wie dies dock der Fall sein miisste, wenn die Blattanlagen genau auf

derselben Hohe mit der Stammscheitelzelle entstiinden, da dann dieselben unmb'glich

mit dem Hauptvegetationspunkte und ersten ausgebildeten [Blatt in einer Geraden

liegen k'dnnten, sondern je j linger desto weiter nach unten divergiren miissten.

Aus alledem geht nun hervor, dass die sammtlichen Anlagen der Rhizomspitze

oberhalb der durch den Vcgetationspiud<;t gelegten Doi'siventralitatsebene an-

gelegt werden und dass sie ferner \o\\ Anfang an ungefahr dieselbe Divergenz

besitzen, die ihnen im entwickelten Zustande zukommt, dass sie also von

ihrem Entstehungsort geradlinig an ihre definiti\-e Stelle riicken und nicht in

einer Curve mit der Convexitat nach unten, wie dies far radiare Anlage

noting ware. Es versteht sich von selbst, dass das geradlinige Vorriicken etc.

sich wieder nur auf die Vertiealprojection bezieht. In Wirklichkeit riicken

die Anlagen in einer nach oben convexen Curve an ihre definitive Stelle. Da

aber diese Curve in der zum Rhizomquerschnitt senkrechten Ebene der Blatt-

zeile verlauft, erscheint sie in der auf diesem Querschnitt ausgefiihrten

Vertiealprojection natiirlich als Gerade, wanrend die fur radiare Anlage

nothige Verschiebungscurve iiberhaupt in keincr Ebene verlauft unci darum

audi in der Vertiealprojection als Curve erscheinen miisste. Es ist also audi

bei Polypodiwm vulgare ab initio dorsiventraler Ban vorhanden.

Polypodium aureum.

Bei der bedeutenden Dicke des Rhizoms dieser Pflanze lassen sich die

betreffenden Verhaltnisse mit aiisserordentlicher Klarheit und besonders ins

Nova Acta XLII. iS
T
r. 7. 49
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Auge springend erkennen. Ein Rhizomende wnrde von den Spreuschuppen

befreit. Dabei zeigte sich zunachst, etwa 2 cm von der Spitze entfernt, ein

junges, circa 8 mm holies Elatt (clas viertjiingste, Taf. 3, Fig. 17), das genan

die Stelle einnahm, die ihm in normal entwickeltem Zustande zukommt. Dieses

Blatt stand, das Rliizom von vorn gesehen, links; bei weiterem vorsichtigem

Wegprapariren der Spreuschuppen erschienen zwei, von jungen Sprensclmppen

bedeckte Vegetationspimkte (Fig. 17), der kleinere rechts oben (das dritt-

jiingste Blatt). Der grossere loste sich, nachdem die Spreuhaare mit dem

Rasirmesser weggeschnitten waren, in drei auf, links oben das zweitjiingste

Blatt nnd rechts oben, beinahe senkreclit iiber dem wiederum am tiefsten

stehenden Stammvegetationspimkte das jiingste Blatt, sehr nahe am Stamm-

vegetationspnnkte. Sammtliche Anlagen liessen sich schon mit blossem Ange

dentlich als kleine dunklere Flecke erkennen; durch die mikroskopische

Untersuchung wnrde ihre Vegetationspunktsnatur ansser alien Zweifel gestellt.

Dass es sammtlich Blattanlagen waren, folgte wieder ans den Stellungs-

verhaltnissen, audi besassen die untersnchten Exemplare von Polypodium aureum

nur wenige Seitensprosse. Einige andere Rhizomenden zeigten ahnliche Ver-

haltnisse, wiederum der Stammvegetationspunkt am tiefsten mid rechts und

links davon, nach ihrem Alter in verschiedener Hohe aufs deutlichste dorsal

inserirte und mit Hauptvregetationspunkt und den entwickelten Blattern in einer

Zeile stehende Blattanlagen, wobei wiederum in einem Falle das jiingste etwas

holier inserirt war mid eine Seitensprossanlage um ca. 30° nach unten mit der

zugehorigen Blattzeile divergirte. Einige Seitensprossvegetationspunkte zeigten

genan dieselben Verhiiltnisse, wie die von Polypodium vulgare.

Hier bei Polypodium aureum wie bei Polypodium vulgare steht der

Stammvegetationspunkt scheinbar irrationell durch die nicht unbetrachtliche,

ausserlich aber kaum bemerkbare Aufwartskriimmung des vordersten Endes

der Rhizomlangsaxe. Darum ist es bei starker derartiger Kriimmung wold

moglich, dass die erste Anlage der Blatter unter Umstiinden einmal den An-

schein erweckt, als seien sie wirklich ungetahr auf den Flanken inserirt,

zumal wenn man die Quersclmitte senkrecht zum allgemeinen Verlauf der

Langsaxe, also in Wirklichkeit ganz irrationell, fiihrt. Mbglicherweise hat

sich Hofmeister, diese in der That stets vorhandene Kriimmung ubersehend,

in derartiger Weise tiiuschen lassen.
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Polypodium Cymatodes, ireoides, leiorliizon etc.

Bei dBrl nun noch restirenden normalen, dorsiventral gebauten Poly-

podien werde icb nicbt mebr jede Art fur sich eingehender behandeln, da sich

ausnahmslos bei alien im Wesentlichen dieselben Verhaltnisse fanden. Bei

Polypodium Cymatodes. ireoides, leiorliizon, musaefolium, Phyllitidis nnd repens

divergirten die Blatter an den erwacbsenen Pflanzen am ungefahr 80—100°.

Annabernd dieselbe Divergenz besassen audi die Blattanlagen am Vegetations-

pnnkt und das jiingste Blatt war stets dorsal und in der Verbindungslinie

der alteren Blatter mit dem Stammvegetationspunkte stebend angelegt; cine

geringe Abweicbung konnte icb bei Poh/podium ireoides constatiren (Taf. 4,

Fig. 9), wo die Blattanlagen einen am ca. 20« grosseren Divergenzwinkel be-

sassen, als die entwickelten Blatter: es fand also bier bis zur volligen Aus-

bildung eine, allerdings nur geringe, Verschiebung nacb oben durcli etwas

starkeres Wacbstlium der ventralen Seite statt. Doch war aueb bier stets

das jiingste Blatt deutlicb dorsal angelegt und stand genau in der Verbindungs-

linie des nacbstalteren derselben Zeile mit dem Hauptvegetafionspunkee (Taf. 3,

Fig. 15; Taf. 4, Fig. 17).

Bei Polypodium decurrens und loriceum war der Divergenzwinkel der

Blattzeilen viel kleiner, nur etwa 45—30«, und bei Polypodium longissimum

nnd nereifolium scbwankte er innerbalb der Grenzen von ca. 20—30°. Bei

diesen Formen besassen die alteren Blattanlagen denselben Divergenzwinkel,

wie die ausgebildeten Blatter, dagegen war in der Mebrzabl der Falle das

jiingste Blatt etwas aus der Verbindungslinie des nacbstalteren derselben Zeile

mit dem Hauptvegetationspunkte nacb oben herausgeriickt, bei Polypodium

longissimum und nereifolium stand es des oftern sogar beinahe senkrecht iiber

dem Stammvegetationspunkte, so dass bier die dorsale Anlage in besonders

instructiver Weise uns entgegentritt. Seitensprossanlagen ain Vegetationspunkte

divergirten, wo sie vorbanden waren, stets unter einem bedeutend grosseren

Winkel, als die Blattzeilen, dock scbienen audi sie stets nocb dorsal angelegt

zu sein (Taf. 3, Fig. 13, 3 4, 18, 19). Der Vegetationspunkt alterer Seiten-

sprossanlagen zeigte aucb bei diesen Formen haufig die Anlage eines ersten

Blattes. Da aber audi bier die Symmetrieebenen von Mutter- und Tochterspross

nicht parallel, liessen sicb diese Priiparate ebenfalls nicbt genau orientiren.

49 *
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Polypodium quercifolium.

Nachdem sich bisher sammtliche untersuchten dorsiventral gebauten

Polypodien als ab initio dorsiventral herausgestellt haben, nachdem wir ferner

gesehen, dass im Allgemeinen die Blattanlagen am Vegetationspunkt ancli

schon den namlichen Divergenzwinkel besitzen, wie die entfalteten Blatter, so

muss, wenn dies allgemeinere Giltigkeit hat, Polypodium quercifolium sich als

ein ganz exquisites Beispiel fur dorsiventrale Verzweignng herausstellen.

Nehmen wir hier erne radiare Anlage an, so bleibt, ganz abgesehen von der

fiir die definitive Blattstellung nothigcn Verschiebung urn 90°, erst noch die

Frage offen: Wo kommt denn bei einer derartigen Verschiebung, allein durch

energisches Wachsthum der ventralen Rhizomhalfte bewirkt, das Grundgewebe
der dorsalen Halfte bin, das anfangs die urn 120° divergirenden Blattzeilen

von einander trennte? Wir konnten uns eine derartige Verschiebung nur so

vorstellen, dass dasselbe sich schlangenartig zwischen den Blattern windend,

bald auf die rechte Seite bei einem auf der linken, bald auf die linke Seite

bei einem auf der rechten Flanke angelegten Blatte gedriickt wiirde, oder

dass das ganze Rhizom starke, mit den Internodien wechselnde, abwechselnd

reehts and links gerichtete Torsionen erleiden miisste, am so die Blatter in

eine Zeile zu stellen. Auf alle Falle waxen also bei radiarer Anlage ziemlich

complicirte Verschiebungen noting. Das Mittcl der Natur ist einfacher, sie

legt auch hier die Blatter in der Stellung an, die ihnen im entwickelten

Ztistande zukommt.

Das vordere Rhizomende der kleinen Pflanze (Taf. 3, Fig. 10) besass

vor dem 16 ten entwickelten Blatte noch drei rudimentare, ebenfalls zweizeilio-

stehende, sammtlich abgestorbene, kleine eingerollte Anlagen. Zwischen den-

selben standen, etwa urn 100—120° divergirend, abwechselnd reehts und links

je ein Seitenspross auf einem Internodium. Die Rhizomlangsaxe war hier

wie bei den anderen Rhizomenden zuletzt etwas aufwarts gekriimmt, Stamm-
und die jiingsten Blattanlagen einer langgezogenen Grube eingesenkt, die

durch die Symmetrieebene halbirt wurde. Hauptvegetationspunkt und jiingste

Anlagen waren ausserdem noch durch sehr zahlreiche feine und kurze con-

vergirende Spreuschuppen bedeckt, das Ganze von den normalen, grossen

Spreuschuppen umhiillt. Der Vegetationspunkt trug zwei l^lattanlagen
,
genau
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senkrecht iiber clem wiederum am tiefsten inserirten Stammvegetationspunkt

and in einer Zeile mit clem drittjiingsten Blatte Stehend (Taf. 3, Fig. 11).

Die jiingste der beiden Blattanlagen war nur (lurch wenige Zellschichten von

der Stammscheitelzelle getreimt. Von Seitensprossanlagen besass die Rliizom-

spitze nor eine, zwisclien dem zweiten unci (bitten Blatte links (von vorne

gesehen) und nur wenig holier als das zweite Blatt inserirt, von der Blatt-

zeile etwa ran 60° divergirend. Die starkeren Seitensprosse des Rhizoms

mit je einem rudimentaren Blatte besassen beinahe senkrecht iiber ihrem

Hauptvegetationspunkte je eine Blattanlage, die aber mit dem rudimentaren

Blatte am ea. 20— 30 o divergirte. Diese Seitensprosse begannen also mit

zweizeiliger Blattstellung.

Das untersuchte Rhizomstiiek der starken Pflanze besass, wie erwahnt,

ausser den beiden grossen Seitensprossen keine weiteren Sprossanlagen. Der

einzeiligen Anordnung der Blatter entsprachen audi die Stellungsverhaltnisse

am Vegetationspunkte. Senkrecht iiber dem am tiefsten stehenden Stamm-

vegetationspunkte zwei mit der eben sich aufrollenden ,
mit der Lamina noch

quer zur Rhizomlangsaxe stehenden Anlage des drittjiingsten Blattes imd den

iibrigen entfalteten Blattern genau in derselben Zeile stehenden Blattanlagen.

Yon den beiden starken Seitensprossen trug cler eine drei Blattanlagen m

einer Zeile mit Stammvegetationspunkt und rudimentarem Blatt, der andere

zwei, von denen die jiingste unbedeutend schief nach links iiber dem Haupt-

vegetationspnnkte stand, aber mit der alteren Blattanlage und dem rudimen-

taren Blatte genau in einer Zeile. Moglicherweise ware also bier aui streng

einzeilige Blattstellung wie bei dem Rhizom der kleinen Pflanze wieder zwei-

zeilige mit sehr kleiner Divergenz gefolgt. Zwischen dem alteren Blatt unci

clem rudimentaren stand auf der rechten Seite, urn ca. 45 ° mit der Blattzeile

divergirend, eine Seitensprossanlage.

Aus alledem erhellt aufs Schonste, class Polypodium querafohum, als

Peispiel fur das clem radiaren Ban am entferntesten stehende Extrem des

dorsiventralen Banes, auch die grcisste Abweichung von radilirer Blattanlage

besitzt.
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Polypodium Heraclemn.

Diese Form, die wir oben in den verschiedensten Entwickelungsstadien

kennen gelernt, lasst uns von vorneherein erwarten, dass die verschiedenen

Altersstufen derselben so ziemlich das Wesentliche alles Dessen, was wir

bisher bei den verscbiedenen untersuchten Beispielen gefunden haben, zeigen

werden, denn wir haben bier Zweizeiligkeit, die mit einer Divergenz von

ca. 60° beginnt mid von da bis zur vollkommenen Einzeiligkeit stets abnimmt,

Das Ende der Rhizomlangsaxe war wieder etwas aufwarts gekriimmt,

so dass der stumpfkegelformige Stammvegetationspunkt etwas schief stand

mid rationelle Sclmitte, unter einen Winkel von 45— 30° gegen die Dorsi-

ventralitatsebene geueigt, gefiibrt werden mussten. Der Hauptvegetations-

punkt, sowie die jiingsten Blattanlagen steben in einer ziemlich tiefen Grube,

deren Langsaxe in die Symmetrieebene des Rhizoms fallt- ausserdein ist er

noch geschiitzt durch imgeheuer dicht stehende und liber seinem Scheitel

convergirende Spreusclmppen.

Bei den Keimpflanzen, die im Alter von 6 Monaten imtersucht

wurden, betrug der Divergenzwinkel der entfalteten Blatter ca. 60°. Die

jiingste Blattanlage divergirte in den untersuchten Fallen meist urn einen

etwas kleineren Winkel, so dass sie, um ihre definitive Stellung einzunehmen,

eine kleine Verschiebung erleiden musste. Demgemiiss lag ihr erster Ent-

stelmngsort fast senkrecht liber dem Vegetationspunkte. Dagegen standen die

iibrigen Anlagen genau unter demselben Divergenzwinkel, wie die entwickelten

Blatter. Von zwei Rhizomspitzen erhielt ich vollkommen gelungene Priiparate.

Das eine zeigte nur zwei Blattanlagen, die iiltere nach Entfernung der grosseren

Spreuhaare des Scheitels auch iiusserlich sichtbar als winziger, mit feinen

Spreuhaaren bedeckter Hocker, die jiingere, zwai- um das l l
/2

ibres Durch-

messers von dem Stammvegetationspunkte entfernt, war doch erst wenig nach

rechts aus der Symmetrieebene herausgeriickt. Der zweite Rhizomscheitel

trug in der Grube eingesenkt zwei Blattanlagen, von denen die jiingste bei-

nahe senkrecht iiber der Stammscheitelzelle stand (Taf. 4, Fig. 10, 11), minimal

nach rechts abweichend. Das drittjiingste Blatt, als schneckenfdrmige Anlage,

war aus der Grube herausgeriickt und divergirte mit dem zweitjiingsten um

ca. 60°; zwischen dem zweiten und dritten Blatte stand, bedeutend hoher als
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das zweite, mit der linken Zeile urn ca, 30° divergirend, erne Seitenspross-

anlage. In die Blatter traten nnr zwei Gefassbiindel ein.

Der junge Seitenspross zweiten Grades, der dnrch Cultiviren eines

Gottinger Rhizomstiickes erzielt wurde, hatte, wie erwahnt, obwold sein

Mutterrhizom und dessen Mutterrhizom einzeilig beblattert waren, wieder zwei-

zeilige Blattstellung. Der Vegetationspunkt zeigte ebenfalls zweizeilige Anlage

(Taf. 4, Fig. 12). Entsprechend dem ca. 45° betragenden Divergenzwinkel

der beiden Zeilen stand die erste, noch sehr junge nnd sebr nabe am Haupt-

vegetationspunkt inserirte Blattanlage beinalie senkrecbt liber demselben, etwas

nacb links beransgeriickt nnd genan in einer Geraden mit dem Hanpt-

vegetationspnnkt nnd dem drittjiingsten Blatt. Das zweitjiingste Blatt als

sclmeckenformige Anlage von 2 mm Grosse, nnter den Spreuschuppen noch

vollig versteckt, mit dem Hanptvegetationspnnkt nnd dem altesten ebenfalls

genau in einer Zeile. Zwischen dem jiiiigsten and dem drittjiingsten Blatt

stand die Anlage eines Seitensprosses, von der linken Zeile ana einen Winked

von ca, 25o divergirend. In den Blattstiel des altesten Blattes traten scbon

drei, in den der beiden folgenden bereits vier Gefassbiindel ein (im Gegen-

satz zn den Keimpflanzen). Eine Seitensprossanlage zwischen dem dritten

and ersten Blatt zeigte nnr einen einzigen Vegetationspunkt.

Von der Berliner Pflanze warden gelnngene Praparate erhalten bei

zwei kraftig answachsenden Seitensprossen ersten Grades nnd einem stiirkeren

Seitenspross vierten Grades. Die iibrigen Seitensprosse zweiten Grades be-

sassen ansser ihrem Hanptvegetationspnnkt meist noch den einer Blattanlage, von

der sich im Allgemeinen nnr sagen lasst, dass sie nngefahr senkreclit iiber

dem Hauptvegetationspimkte stand. Der eine Seitenspross ersten Grades

hatte bereits vier Blatter entwickelt, von denen die bintersten noch zweizeilig

aber der Einzeiligkeit schon sehr gemihert, die vordersten vollkommen ein-

zeilig standen. Dieser Spross selbst entsprang zwiscben dem 15. nnd 16. Blatt

des Mutterrbizoms, in der Region, wo die zweizeilige Blattstellung in die ein-

zeilio-e iiberging. Die Rhizomspitze entbielt drei Vegetationspimkte, zn nnterst

den Stammvegetationspmdct, senkrecht dariilier die noch nnentwickelte Anlage

des jiingsten Blattes, iiber diesem das zweitjiingste, ein schon mit blossem

Auge sichtbarer kleiner Hocker: das drittjiingste begann eben seine Lamina

qner znr Rhizomlangsaxe zn entfalten. Sammtliche Anlagen standen genan
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in einer Geraden; auch bei zwanzigfacher Vergrosserung konnte keine Ab-

weicliong constatirt werden (Taf. 4, Fig. 1 5). Seitensprossanlagen waxen keine

vorhanden. Der Seitenspross zweiten Grades, etwa erbsengross, der

noch kein Blatt entfaltet hatte, zeigte oberhalb seines Vegetationspnnktes zwei

Blattanlagen, von denen die altere sclion ziemlich vorgeschritten war (Taf. 4,

Fig. 14). Hier wicb die ungefabr am die Grosse ibres Durchmessers von

dem Stammvegetationspnnkte nach oben geriickte jiingste Blattanlage etwa

um */8 ihres Darchmessers von der dnrcb die Mitte der zweitjiingsten Blatt-

anlage and des Stammvegetationspunktes gezogenen Linie nach links ab; wir

haben also der Einzeiligkeit ziemlich geniiherte, aber docb noch zweizeilige

Blattanlage. Hier eine der beiden Anlagen als jnngen Beitenspross denten

za wollen, geht nicht wohl an, da die seitliebe Abweichung von der durcb

den Hauptvegetationspunkt nnd die andere Aolage gezogenen Geraden zu

gering ist, Seitensprosse aber, wie wir bei T'ohjpodium quereifolium gesehen,

das in dieser Beziehung ganz dieselben Verhiiltnisse zeigt, wie es mis die

Keimpflanzen and der junge Seitenspross gezeigt, schon von Anfang'an un-

gefahr in der Richtung vom Hauptvegetationspimkte angelegt werden, in der

sie bei vorscbreitender Entwickehmg nach aussen riicken nnd st'arkere nach-

tragliche Verschiebimgen dabei ausgeschlossen sind. Der andere Seiten-

spross ersten Grades, der zwischen dem vordersten and zweitvordersten

Blatt des Mutterrhizoms entsprang, also in einer Region, wo bereits schon

mehrere Blatter einzeilig standen, zeigte in seinen drei Blattern, von denen

das jiingste eben in Entfaltimg begriffen war, einen dentlichen Riickscblag in

die zweizeilige Blattstellnng, die anch noch an der Rhizomspitze, die drei

Blattanlagen trug, dentlich vorbanden war (Taf. 4, Fig. 13). Das zweit-

jiingste Blatt stand mit dem vordersten der entfalteten (dem viertjiingsten)

nnd dem Hauptvegetationspimkte in einer Geraden, and damit alternirten,

cbenfalls mit dem Hauptvegetationspimkte in einer Zeile stehend, das jiingste

nnd das drittjiingste. Die Divergenz beider Zeilen betrug ungefabr 30°.

Bei der Pflanze ans Herrenhausen war der Vegctationspunkt des

zweizeilig beblatterten relativen Muttersprosses zwar abgestorben, docb liess

sich noch dentlich die schief seitliebe, mit dem vorbergehenden alternirende

Anlage eines Blattes an dem Scheitel erkennen. Der Hauptvegetationspunkt

des Tochtersprosses stand mit den drei letzten entfalteten Blattern nnd mit
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drei ttber ilim stebenden Blattanlagen, von clenen die iilteste, nocli miter

Spreuschuppen versteckt, in der Entfaltaog begriflen Avar and eine Holie von

6 mm besass, genau in einer Zeile. Die jiingste Anlage stand dera Stamm-

vegetationspunkte noch sebr nahe, wiihrend die zweite etwas weiter entwickelt

war ond anf dem Qnerschnitt scbon rechts and links die tiache Scheitelzell-

kante der Laminaanlage besass (Taf. 4, Fig. 16).

Es entsprach also bei Polypodiwm Heracleum die Anlage der Blatter

am Vegetationspnnkte dnrchans ihrer definitiven Stellmig and Polypodiwm

Heracleum bestatigte somit die anf es gesetzten Erwartongen ants Bcbonste.

Fassen wir mm die gemeinsamen Res nit ate der oben ge-

schilderten Vegetationspiinktnntersncbnngen zosammen, so konnen

Sammtliche oben angefiihrte dorsiventral gebaute Polypodien

besitzen auch dorsiventrale Verzweigung. Nen am Vegetations-

punkt angelegte seitliebe Olieder (Blatter und Seitensprosse)

steben im Allgemeinen, von unbedentenden Schwankungen abge-

seben, miter demselben Divergenzwinkel wie die ansgebildeten,

niemals aber radiar. Die Anlagen riicken (in der Vertical-

projection) geradlinig an ibre definitive Stelle. Die mit zu-

nelimendem Alter mid Erstarken des Rhizoms von Polypodium

Heracleum and guercifolium kleiner and kleiner werdende Diver-

<venz der Blattzeilen und sehliesslich die genane Einzeiligkeit

selbst ist keine Folge nachtraglicher Verschiebang anter grosserem

Divergenzwinkel oder gar radiar gestellter Anlagen, sondem

eine Eigenthiimlicbkeit des Vegetationspnnktes selbst, der die

jiingsten Anlagen schon in der Stellung, die den ansgebildeten

zukomm t , be r v or b r i n g t.

Zngleicli baben wir in Polypodium qucrcifolium and Heracleum Bei-

spiele dafur, dass der dorsiventrale Ban and die dorsiventrale Verzweigung

im Laufe der Entwiekelung einer Fflanze constant fortscbreitende

Aendemngen erleiden kann, Aendernngen, die sicli an zu nenen Pflanzen aus-

wachsenden Seitensprossen meist wiederbolen, nur bier in rascberer Folge, und

die den Ban immer melir yon dem radiaren entfernen, indem der Divergenzwinkel

Nova Acta XLII. Nr. 7. 50
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der Blattzeilen kleiner mid kleiner wird, dami Einzeiligkeit mit transversal

zur Rhizomlangsaxe gestellter Lamina anftritt und endlich aocli noeh der

bilateral symmetrische Ban dnrch die Drehnng ties Blattstiels, die die Lamina
der Rhizomlangsaxe parallel stellt, verloren geht.

Gilt aber die dorsiventrale Verzweignng fiir eine beliebig beraus-

gegriffene Anzahl dorsiventra] gebauter Polypodien, wnrde bei keiner der

nntersuchten Formen etwas clem Entgegenstehendes gefnnden, so ist doch

wohl der Schlnss nabeliegend, dass wold die meisten, wo nicbt alle dorsi-

ventral verzweigt sein diirften.

Von nicbt der Gattimg I'olypodium angehorigen Formen babe icb nnr

Pteris aquilina nntersucht. Hofmeister*) giebt bierfiir an: „Nene Wedel ent-

steben gegen das Ende der von Anfang April bis Ende October danernden

Vegetationsperiode. Es ist eine Kegel, die nnr dnrch plotzliche Aendernngen

der ansseren Vegetationsbedingnngen (dnrch Umpfliigen des Waldbodens z. B.)

scheinbare Ansnahmen erleidet, dass jeder Spross der erwachsenen Pflanze

jedes Jahr nnr einen Wedel ans Licht empor sendet. Im ersten Jahre ent-

wickelt sich der Wedel nicbt weiter, als dass er als niedriges, seitlicb ab-

geplattetes Warzchen von Zellgewebe, im Grande einer von der Stammspitze

hochstens eine Linie entfernten Einsenkving der Stammrinde erscheint." Zabl-

reicbe kiiiftige PJiizome, die ich Mitte Miirz im llochwalde bei Heidelberg

gesammelt, zeigten indess beinalie eben so oft zwei in demselben Jahre an-

gelegte Blatter. Die entwickelten Blatter waren mit breiter Basis dem
Rhizom meist nocli deutlicb dorsal inserirt, doch traten nicbt selten, abcr

ohne jede Regelmassigkeit, dazwischen einzelne, deutlich radiar eingefiigte

auf, die sich aber alsbald mit knieformiger Biegnng senkrecht in die Holie

kriimmten, iihnlich wie dies Sachs, Lehrb., 4. And., pag. 423 Fig. 299

abbildet. Dies Mess scbon von vorneherein erwarten, dass derartige Blatter

nicbt bald nach ilirer Anlage „dnrcli iiberwiegendes Wachstbum der Baiich-

seite" des Rhizoms anf die dorsale Hiilfte geriickt wiirden. Dafhr spricbt

ferner die Abbildung bei Sachs (1. c. Fig. 300) nnd vollends bei Hofmeister

(1. c. Taf. 4, Fig. 3), wo die Blattscheitelzelle sogar etwas tiefer steht, als

*) Gefasscryptogamen Bd. II, pag. 628.
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die des Stammes, obwohl sie liaeh ihrer Entfernung von letzterer, vergliehen

mit Fig. 2 b, schon dentlich dorsal stehen milsste.

Die von mir untersucliten Vegetationspunkte zeigten, der Stellung der

entwickelten Blatter ganz entsprechend , meist, aber nicht iramer, die Anlage

des jiingsten Blattes deutlich dorsal gestellt. Besonders instructiv erwiesen

sich dabei die Vegetationspunkte, die zwei Blatter angelegt batten, von denen

das jiingste stets nocb in derselben Grube wie die Stammscheitelzelle in der

Entfernung von derselben, wie es die Figuren bei Hofmeister zeigen, das zweit-

jiingste aber stets aus der Grube herausgeriickt , in einer eigenen Grube da-

neben stand. Dabei erbielt icb mehrere Praparate, die entweder das jiingste

oder zweitjiingste Blatt genau seitlicb aufwiesen, wahrend das andere dorsal

stand (Taf. 4, Fig. 17), woraus hervorgelit, dass die im entwickelten Zustande

radiar stelienden Blatter aucb in der theoretiscb zu fordernden Weise an ihre

definitive Stelle geriickt werden. Ob dagegen die dorsal gestellten Blatter ebenfalls

radiar angelegt werden, konnte ieh an meinem Untersuchungsmaterial nicht

definitiv entsclieiden resp. verneinen , da die jiingsten Blattanlagen stets sclion

etwas zu weit entwickelt waren ; dock scheint es mir nicht wabrscheinlicb, da

sich sonst einmal die junge Blattanlage in der normalen Weise der iibrigen

untersucliten Polypodiaceen verhalten wiirde, das andere Mai, dem entgegen,

durch ein sehr kurz andauerndes, da die Verschiebung sebr friihe eintreten

soil, stlirkeres Waclisthum der Bauchseite des Rhizoms auf den Riicken der-

selben geriickt werden mtisste. Dies praktiscb zu entsclieiden, diirfte outer

derartigen \
T

erbaltnissen seine grossen Schwierigkeiten haben, denn einmal ist

es gewiss ein hiichst seltener Fall, bei einer Pflanze, die in einer Vegetations-

periode nur 1—2 Blatter anlegt, ein Blatt gleich, nachdem es angelegt, zu

treffen, dann ferner kann man, vorausgesetzt, man babe eine solcbe junge An-

lage in relativ nachster Nahe der Stammscheitelzelle und genau seitlicb von

derselben gefunden, ja immer nocb nicht wissen, ob dieselbe nicht audi im

entwickelten Zustande sich radiar gestellt batte, und endlich besitzen wir keines-

wegs die wunschenswertbe Klarbeit dariiber, in welcher Entfernung von der

Stammscheitelzelle iiberbaupt, resp. im Avievielten Segmente ein Blatt angelegt

wird. Einstweilen aber glaube ich, zumal die jiingsten dorsal gestellten An-

lagen, die ich fand, stets deutlich dorsal standen und ungefahr unter dem-

selben Divergenzwinkel, wie die entwickelten Blatter, dieselben auch als dorsal

50*
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angelegt ansehen zu konnen. Freilich wiirde claim Pteris aquilma die auf den

ersten Blick eigenthiimliehe Erscheinung zeigen, zugleich dorsale and radi&re

Blattanlagen zu besitzen. Allein man braucht nur radiare und dorsiventrale

Blattanlage nicht als etwas grandverschiedenes aufzufassen, sondern zubedenkeii,

dass wir es bier mit einem Unterschiede zu tbun baben, der in den extremen

Fallen allerdings klar als soldier zu Tage tritt, der aber, wo sicb die dorsi-

ventrale Anlage sebr der radiaren nahert, entsprecbend an Schftrfe abnimmt

und dort willkiirlich und gekiinstelt erscheint.

Naclitriigliclier Zusatz [zu pag. 347 (15)].

Zur Zeit des Druckes, Ostern 1882, batten sicb die starksten der

aus Sporen erzogenen Pflanzen von Polypodium Heracleum soweit entwickelt,

dass sicb bei einigen die Blattstellung der Einzeiligkeit schon sebr stark

naherte: Die Blattstiele ungelahr einzeilig mit zur Rbizomlangsaxe trans-

versal gestellter Lamina und nur die Blattpolster nocb etwas divergirend;

bei einer Pflanze war auch sebon die Drebung des Blattstieles eingetreten, so

dass die Blatttlachen parallel der llbizomlangsaxe standen. —
Was das Auswachsen der Seitensprossanlagen betrifft, so tindet dies

bei unverletztem Hauptvegetationspunkt in der Kegel allerdings nicht statt,

kommt aber docb gelegentlich, wenn auch verhaltnissmassig selten, vor.
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Erklanmg der Tafehi.i&

Fig.

Tafel 1. (XXII.)

Polypodium Heracleum.

-15. Gottinger erwachsene Pflanze. Natiirliehe Grosse.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig. 14

Fig. 15

Fig- 16

Fig- 18

Fig. 19

Fig. •20

Fig. 21

10. Successive Quersehnitte durch ein Rhizomstiick (Fig. 11).

Rhizomstiick mit zwei rudimentaren und einem ausgebildeten Blatt, das ausscre

Gefassbiindelsystem zeigend, g Grenzstrang des ausseren Systems.

Sog. inneres System mit dem Blattpolster eines rudimentaren und eines aus-

gebildeten mattes, von rechts oben gesehen. b,b,b. nach dem ausseren

Systeme verlaufende Strange.

dto., von links unten gesehen.

Theil von Fig. 13 senkrecht von unten gesehen (die beiden Rohren zeigend).

1 7. Keimende Sporen. Vergrosserung.

Prothalliumquerschnitt mit zwei der biiunichenartigen Haare. Vergr.

Prothalliumrand, drei Zellen mit oinfachen chlorophyllfiihrenden Haaren. Vergr.

Beinahe reife Antheridien auf fadenfdrmigem Prothalbum. Vergr.

Kleines Stiick einer Spreuscliuppe von einer ca. 4 Monate alten Keimpflanze. Vergr.



394 Ludwig Klein, (p. 62)

Fig. I-

Fig. 12

Fk. 17

Fig. IS.

Fig. 19.

Fig. 20.

Fig. 21.

Fig. 22.

Fig. 23.

Fig. 24.

Fig. 25.

Fig. 26.

Tafel 2. (XXIII.)

Polypodium Heracleum.

-11. Quersclmitte durcli das Ehizom der Pflanze von Herrenhausen. Nat. Gr.

—16. dto. der Berliner Pflanze. Nat. Gr.

Im Auswachsen begrifl'ener Seitenspross des Gottinger Rhizomstiicks von Wurzeln

und Spreuschuppen befreit. Nat. Gr. (si cler Seitenspross L Grades mit

drei rudimentaren Blattern B1; B2 , B3 , s 2 Seitenspross II. Grades.)

Gefassbiindelsystem desselben. (a ausseres, i inneres System.)

dto. Vergr. 5. i,i Strange des inneren Systems des Mutterrhizoms, die sich am
Aufbau des Strangskeletts des Seitensprosses betheiligen. w Wurzelstrang.

Gefassbiindelverlauf der Berliner Pflanze (Blatt 7—14 von liinten), zweizeilige

Blattstellung. Nat. Gr. Die auf die dorsale Halfte iibergreifenden Strange

des wurzeltragenden Systems sind roth gehalten.

Vorderstes Rhizomstiick der Berliner Pflanze, einzeilige Blattstellung, die dor-

salen wurzeltragenden Strange wegpraparirt. Nat. Gr.

Keimpflanze mit 3 Blattern, noch am Prothallium (P). Vergr. 5. (V Vegetations-

punkt der Keimpflanze.)

Etwas starkere Keimpflanze, Vergr. 5.

Gefassbiindelsystem derselben. Vergr. 10.

Gefassbiindelsystem einer 5 Monate alten, kriiftigen Keimpflanze von oben ge-

sehen. Vergr. 7.

Desgl. einer ebenso alten Pflanze von der Seite gesehen (s Seitensprossanlagen).

Verar. 7.
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Fig.

Fig- 2

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 11)

Fig. II

Fig. 12.

Fig. 13

Fig. 14

171

rig. 15

Fig. 1(5

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Tafel 3. (XXIV.)

Pofojpoditm guerdfdlmm, Gefassbiindelverlauf ernes Rhizomstiickes der kleinen

Pflanze, die dorsalen Strange des wurzeltragenden Systems roth. Nat. Gr.

dto., Rkizomquersclmitt der kleineren Pflanze. Nat. Gr.

dto., wurzeltragendes System der grosseren Pflanze. Nat. Gr.

dto., blatttragendes System (Blattpolster). Nat. Gr.

dto., Rhizomquerschnitt der grosseren Pflanze. Nat. Gr.

Polypodium taeniosum, Rhizomstiick, die Anordnung der Blatter in Parastichen

auf der Riickenseite zeigend (ss Seitensprosse). Nat. Gr.

dto., Gefassbiindelsystem anfgerollt, die (rothen) Blattspurstrange verkiirzt ge-

zeichnet. Vergr.

dto., Gefassbiindelverlauf von der Seite gesehen, die Seitensprossstrange roth. Vergr.

'Polypodium Phyllitides, Stuck eines Rhizomquerschnittes mit sklerotischen Zellen.

Vergr. 220.

Polypodium ^<erc//btow», Rhizomspitze der kleinen Pflanze, Seitenansieht. Nat. Gr.

dto., Vorderansicht. Vergr. 7. Die drei jiingsten Blatter senkrecht in einer

Zeile iiber dem Hauptvegetationspunkt, links eine Seitensprossanlage.

Polypodium taeniosum, Horizontal Langsschnitte durch die Rhizomspitze mit

10 Vegetationspunkten. Vergr. 10.

Polypodium neriifolium, Rhizomspitze. Nat. Gr.

dto. Vergr. 7.

Polypodium repens. Horizontale Langsschnitte durch die Rhizomspitze. Yer-

grosserung 10.

Polypodium aureum. Rhizomspitze von vom. Nat. Gr.

dto., von der Seite. Nat. Gr.

Polypodium loriceum. Rhizomspitze von vorn. Nat. Gr.

Polypodium longissimum, dto. Vergr. 7.
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Tafel 4. (XXV.)

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig- 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig- 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Polypodium Heracleum (Gottingen). Aeusseres Gefassbiindelsystem ties Rhizoms

aufgerollt, die sichtbaren Theile des inncrii roth. Nat. Gr.

dto., Seitenspross von aussen.

dto., von innen gesehen, a Strange des ausseren, i des inneren Systems. Nat. Gr.

Polypodium vulgare, Rhizomspitze von der Seite. Nat. Gr.

dto., von vorne gesehen. Nat. Gr.

Querschnitt durch die Rliizomspitze. Vergr. 70.

Polypodium PhyllUidis, Rhizomspitze von vorn. Vergr. 7.

Polypodium ireoides, dto. Nat. Gr.

dto. Vergr. 7.

Polypodium Heracleum (Keimpnanze), Rhizomspitze von vorn. Nat. Gr.

Desgl. Vergr. 7.

Rhizomspitze des auswachsenden Gottinger Seitensprosses. Vergr. 7.

Polypodium Heracleum (Berliner Pflanze), Rhizomspitze des hintersten grossen

Seitensprosses I. Grades. Vergr. 7.

dto., eines Seitensprosses II. Grades. Vergr. 7.

dto., des vorderen Seitenprosses I. Grades. Vergr. 7.

Polypodium Heracleum (Herrenhausen), Rhizomspitze, Vergr. 7.

Pteris aquilina. Schema eines Vegetationspunktes mit einem radiar und einem

dorsal angelegten Blatt.
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